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k a m  nur  bei vier Pf lanzen das  Virus zur Abwande rung  
bis in die Knollen.  Alle anderen  Sor ten  i iberschr i t ten 
sehon eine Vege ta t ionsdauer  yon fiber i IO Tagen. Es 
mul3 also jedenfa l l s  in Be t rach t  gezogen werden, dag  
diese drei  Sor ten  zu d e m  einhei t l ichen Ze i tpunk t  der  
Infek t ionsm6gl ichkei t  berei ts  ein so for tgeschr i t tenes  
physiologisehes Al te r  erreicht  ha t ten ,  d a b  Infekt ions-  
schwierigkei ten auch infolge e inget re tener  Altersresi-  
s tenz bestehen konnten.  

V. Zusammenfassung. 
In  ge t rennten  Gew~ichshiiuserI1 wurden mit  Y- und 

Bla t t ro l lv i rus  an 26 Kar to f fe l -Sor ten  Infekt ions-  
versuche durchgef i ihr t ,  um Res is tenzunterschiede  und 
ihre evtl .  Ursachen zu ermi t te ln .  Dabei  wurde er- 
s t rebt ,  bei e inhei t l icher  Infekt ionsmSgl ichkei t ,  In-  
fek t ionse in t r i t t  ( symptomat isch)  und Wande rungs -  
dauer  des  Virus e inzels tauden-  und sortenweise greif- 
bar  zu machen.  Der Infekt ionseffekt  wurde  bei alien 
Sorten,  ge t rennt  nach Klonem im Augensteckl ings-  
a n b a u  fiberpriif t .  Dadurch  liel3 sich je  S taudennach-  
kommenschaf t  der  P rozen tan te i l  an  k r anken  Knollert  
e rmi t te ln .  

Die erziel ten Resu l t a t e  l iegen unter  e inhei t l ich ge- 
gebenen Ausgangsverhi i l tn issen  bei  folgenden Fes t -  
s te l lungen sor tenabh~ngige Differenzierungen erkeanen : 

I .  L ~ i u s e b e s a  t z: Sor tenschwankungen  zwischen 3,3 
und 92, 9 Liiusen;  

2. I n f e k t i o n s e r f o l g :  Sor tenschwankung  zwischen 
8, 3 und lOO%; 

3- I n f e k t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t :  Sor tenschwan-  
kurtg zwischen 24 und 53 Tagen ;  

4 - I n f e k t i o n s e f f e k t :  Sor tenschwankung  zwischen 
6, 7 uad  83,2% k r a n k e n  Knol len  je  inf izier ter  
S taude  bei Y- In fek t ionen  und! zwischetI 23,6 und 
lOO% k ra nke n  Knol len  je  inf iz ier ter  S taude  bei 
Bla t  t ro l l infekt ionen.  

Die Annahme,  d a b  auch bei Y- und Bla t t ro l iv i rus  
verschiedene  Res i s t enz typen  bei  den Sorten,  vor a l lem 
auch in Kombina t ion ,  zu ber i icks ich t igea  sind, d i i r f te  
durch  d ie  Ergebnisse  eine St t i tze erfahren.  Eir~e Ein-  
flul3nahme auch der  Al tersres is tenz  erschiea  bei  eini- 
gen Sor ten  als wahrscheinl ich.  
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Die Neuauflage dieses bekannten Werkes ist uneinge- 
�9 schr~nkt zu begrfiBen, ist es doeh in seiner umfassenden, 
auf die Anwendung in der Ziiehtung hin ausgerichteten 
Darstellung der Vererbungslehre in der deutschspraehigen 
Li tera tur  einmalig und deshalb unentbehrlieh. Bereits 
bei der Besprechung der Auflage yon 1947 wurde zum 
Ausdruek gebracht, dab es einen fast lfiekenlosen Bericht 
fiber den heutigen Stand der Genetik gibt. Es bestand 
und besteht dabei kein Grund, die Ffille des dargebotenen 
Stoffes zu tadeln, der in der Neuauflage weiterhin an- 
gewachsen ist. Diese unterscheidet sieh yon der ~lteren 
Auflage vor allem dadureh, dab sich die Beispiele nieht 
nur auf botanisehe Objekte beschr~nken, sondern daft 
nunmehr auch Beispiele aus der Genetik der Tiere heran- 
gezogen und AnwendungsfXlle der Tierzueht behandelt  
werden. Wenn auch dadureh ein Unterseheidungs- 
merkmal dieses Werkes yon Lehrbfiehern der Vererbungs- 
wissensehaft weggeiallen sein mag (vgl. Vorwort zur 
i .  AuI1.), so ist dieser EntsehluB des Verfassers durchaus 
positiv zu beurteilen. 

Trotz der Erweiterung hat  das Bueh an Klarheit  und 
[3bersichtlichkeit sehr gewonnen, da dei~ einzelnen Na- 
piteln nunmehr eine Mare Disposition vorangestellt  ist 
und der Text  dutch zahlreiehe Zwisehentitel g egliedert 
wurde. Die Wirkung dieser Mal3nahme ist geradezu fiber- 
rasehend. Der erste yon einem Vergleich mit  der 1. Auf- 
lage unbeeinfluBte Eindruek war der einer v611igen Neu- 
bearbeitung unter Berficksichtigung didaktischer Ge- 
sichtspunkte. Bei einem genauen Vergleieh der Auflagen 
ist jedoeh festzustellen, dab wenigstens 75% des Textes 
unver&ndert oder fast unver&ndert geblieben sind. 

Dies gilt vor allem ffir die in einem 1.Abschnitt  ,, Gesetz- 
m&Bigkgiten der Vererbungserseheinungen" zusammen- 

gefal3ten Kapitel ,  die die Befunde der Faktorenanalyse,  
der , ,experimentellen Genetik" bringen. Hier sind ledig- 
lich Beispiele der Tiergenetik eingeftigt, in einzelnen 
F~llen aueh botanische durch zoologisehe Beispiele er- 
setzt worden. AuBerdem ist die Zahl der Kapi te l  dieses 
Abschnit tes yon 7 auf 9 erweitert. Ein Kapi te l  V ,,Die 
Ausnutzung der gesetzm~13igen Spaltung in der Ziiehtung" 
fal3t die Anh~nge des 2. und 4. Kapitels  der alten Auflage 
zusammen. Es behandelt  methodische M6glichkeiten zur 
Erzielung seltener Kombinationen,  sowie die Trans- 
gressionszfiehtung (Selbstbefruehter) und die Hete- 
rosiszfichtung (Fremdbefruchter) .  Ferner  ist aus dem 
7. Kapitel  ein erweitertes Kapitel  I X  ,,Methoden der 
Befruehtungsregulierung und ihre Wirkung bei der Zfich- 
tung der Fremdbefruchter"  abgegliedert  worden. Im 
Verlagsprospekt wird betont,  daft es die Absicht des Ver- 
fassers sei, yon der genetischen Wissensehaft  a u s ,  zur 
Zfichtung h i n zu fiihren. Diese Absicht ist in diesen 
und in den entsprechenden Kapi te ln  der sp~teren Ab- 
schnitte verwirklieht. Vielleieht ist zu erwarten, dab in 
einer folgenden Auflage, die dem Bueh zu wfinsehen ist, 
gerade diese Kapitel  noeh welter ausgebaut  werden. 

Der 2. Abschni t t  , ,Vererbung und Chromosom" mit  
6 Kapiteln entspricht dem I o . - - I  3. I (api te l  der alken 
Auflage. Aueh hier ist aus einem ,,zfichterischen An- 
hang" ein selbst~ndiges Kapitel  X I I  ,,Die Bedeutung der 
Gen- und Merkmalskoppelungen fiir die Zfiehtung" ge- 
worden, und die Behandlung der Chromosomen- und der 
Genommutationen ist sinnvoll auf 2 Kapi te l  verteil t  
worden. 

Die ,,Ver~nderlichkeit und Wirkungsweise der Gene", 
die ursprfinglieh v o r  der Chromosomentheorie der Ver- 
erbung abgehandelt  worden war, ist nunmehr der Kri t ik 
folgend an dri t te  Stelle gebracht. Das selbstSndige Ka- 
pitel fiber die Mutationsziiehtung, an die Mutabilit~k der 
Gene ansehlieBend, enth~lt  neben der Behandlung der 
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Mutationszfichtung im engeren Sinne auch die Poly- 
ploidiezfichtung. Die Fakten der Wirkungsweise der 
Gene sind an den SehluB gestellt. 

Dab Werk scMieBt wieder mit dam 4. Absehnitt  ,,PIas- 
ma und Vererbung". 

Einige kritische Bemerkungen zur i. Auflage (Ztiehter 
19, 286, z949) m6chte der Ref. dennoeh au~recht erhaIten. 
Dies betriift  etwa die yon der Pr~sens-Absens-Theorie 
ausgehende Terminologie und die Verwendung der Be- 
griffe Gen-Allel-Merkmal. Es betrifft aueh die Be- 
merkungen zum Kapitel ,,Analyse und Kontrolle der 
Spaltungsergebnisse". Nach Meinung des Rei. geh6rt die 
, ,Fehlerrechnung" in das heute weitgehend selbstXndig 
gewordene Gebiet der biologischen Statistik. (Die Ver- 
dienste JO~aNNSENS liegen auI beiden Gebieten, Genetik 
und Statistik!) Diese ist Grundlage jeder zahlenm~Bigen 
Auswertung genetiseher Daten, und wenn man schon yon 
,,Gesetzm~Bigkeiten" in der Vererbung sprieht, so ist 
der Hinweis zwingend, dab es sich ,,nur" u m s  L a -  
t i s t i s e h e Gesetzm~Bigkeiten handelt. Um die Not- 
wendigkeit dieser Bemerkung zu begrtinden, set auf eine 
Formulierung auf S. 93 hingewiesen: ,,Bet Grol3tieren mit 
geringer Nachkommenzahl, wo der Erbgang . . .  nieht 
auf Grund systematischer 14reuzungsexperimente, son- 
dern an Hand eines vorliegenden s t a t i s t i s c h e n  
Materials ersehlossen werden muB, ergibt sieh fiir den 
Vergleieh zwischen Befund und Erwartung eine Schwierig- 
kelt besonderer Art ."  (Sperrung yore ReI.) Auch syste- 
matisehe Kreuzungsuntersuchungen k6nnen nur sta- 
tistisehes Material liefern, und die moderne Statistik be- 
schr~nkt sich nieht auf ,,Erhebungen". 

Es set abet aueh hier wieder betont, daft diese kritischen 
Bemerkungen den Wert  des Buches in keiner Weise herab- 
setzen sollen. Al/red Lein (Schnega/Hann.). 

Th. ROEMER, J.$CHMIDT, E. WOERMANN, A. SCHEIBE, 
Handbuch tier Landwirtschaft, Hier: ZORN, W., ,,Rinder- 
zucht". $OHMIDT, J . . . .  $chweinezucht" .  L ie fg .  z2, B a n d  IV ,  
Bogen 8 - - I  4. Berlin: W. Parey x952. Je Lieferung Sub- 
skriptionspreis DM 9,---  

In der 12. Lieferung wird der Beitrag yon ZoRx 
- -  Rinderzucht  - -  fortgesetzt miL dem Real der aus- 
l~indischen Rassen. Neben den Leistungsangaben werden 
die auslSndischen IRassen besonders dureh einprSgsame 
typisehe Bilder gekennzeichnet. 

Es schlieBt sich das wichtige Gebiet der Zueht des 
Rindes an, wobei die Form- und Leistungseigenschaften, 
dutch Verh~ltniszahlen unterstfitzt, sehr gut heraus- 
kommen. Die Bedeutung yon Fruchtbarkeit ,  Futter- 
verwertung und Konsti tut ion kommt deutlieh zum Aus- 
druck; die Prtigungen Konstitutions- und Fruchtbar- 
keits-,,Pflege" sind wohl neu und zu begrfil3en. Bet der 
Zuehtwahl ist die Verwandtschaftstafel hervorzuheben, 
die das Einzelzuelqictier inmitten s~mtlieher n~herer An- 
gehSriger zeigt, die ffir die Beurteilung wichtige ttinweise 
geben k6nnen. 

Zu erwS&nen ist noeh die Propagierung des frfihen 
ersten Abkalbens und das kurze Napitel  t~ber die Ver- 
wertung yon Mastrindern, die auf Grund der augenblick- 
lichen Preisverhiiltnisse in Westdeutsehland besonders 
interessiert. Ein abschlieBender Abschnitt  tiber Pflege 
und Hal tung rundet den Beitrag zur Vollst&ndigkeit. 
Hierbei wird mit Recht dem Metken und der Euterpflege 
gr6Bte Beachtung geschenkt. 

Zuberieht igen:  S. r I  3 Gewicht staff. GrSBe, 
S. I48 Einlingsgeburten stat t  Erst- 
iingsgeburten. 

Die Lieferung bringt ferner den Beitrag des bekannten, 
deutschen Tierzuchtwissenschaftlers J. Sc~mD~ fiber 
Sehweinezucht, der in der Schweinezueht der Welt als 
ffihrend gilt und hier einen logisch aufgebauten Uberblick 
bringt. Naehdem er die stark gestiegene votkswirtschaft- 
liehe Bedeutung der Schweinezucht an Hand eindeutiger 
Zahlen belegt hat, entwickelt der Verfasser die deutsche 
Rassenbildung, ffihrt sie auf die englisehen Rassen zurtick 
und erw~hnt dabei auch die ausl&ndisehen Rassen. l~ber- 
siehtstafeln mit absoluten und relativen Mal3en aller 
deutsehen Rassen ermSglichen einen schnellen Uberblick 
und lassen einen Vergleieh der Vorkriegsverh~ltnisse rail 
i95o zu. 

Das in der Schweinezucht besonders wichtige Problem 
Rasse-Typ, wird eingehend behandelt und gekl&rt. Bet 
den Leistungseigensehaften der Rassen Iehlen (S. I82) 
die Ferkelgeburtsgewichte des Edelsehweins. Besonderen 
Weft  legt der Verfasser auf die Klgrung der wichtigen 
Frage der Kreuzung und hier vor atlem der Gebrauehs- 
kreuzung. Als BewertungsmaBstab f(ir die S~ugeleistung 
der Sauen h~itL SC~MZZ)T das 3-Woehen-Gewicht ffir ge- 
eigneter als das 4-Woehen-Gewicht. Blutlinien, die ge- 
samte Zuchtbuehffihrung und dieMast- und Zuchtleistun gs- 
prfifungen werden eingehend mit den dazugeh6rigen Be- 
stimmungen dargestellt. Auch der u mit dem 
Ausland ist hier sehr wertvoll. 

Die Kapitel fiber Vererbung und Zuehtbetrieb sind 
sehr eingehend behandelt. 

Aufnahmetechniseh gelungene und vor allem typische 
Bitder vervollst~indigen den Beitrag sehr wirkungsvoll. 

E. Ho//mcmn (Halle). 

W.B. SACHS, Praktische Tierpflege for Naturfreunde und For- 
scher. Stuttgart :  Franckh'sche Verlagshandlung 1955. 
lO6 S. Broach. 4,8o DM. 

Im wesentlichen erffillt das B~ndchen die gestellte 
Aufgabe, dem Tierpfleger erste Anleitung zu geben, voI1- 
auf, besonders im eigenen Arbeitsgebiet des Verfassers 
(Amphibien und Reptilien). Aueh die Fische, die Zueht 
der niederen Futtert iere und der kleinen Laboratoriums- 
S~tuger Linden eingehende und gehaltvolle Darstellung. 
Ffir das Gros der niederen Tiere kann nut allgemeine 
Orientierung erwartet werden, dagegen entt/iuscht die zu 
knappe Darstellung der V6gel und S~ugetiere. Gegen- 
fiber 12 Froschlurchen nur 4 StubenvSgel entsprechen 
wohl nicht den Bedfirfnissen eines gr613eren Leserkreises. 
Bei den SSugern vermil3t man jeden Hinweis auf die zahl- 
reichen einheimischen Wildm~use und ihre zum Tell 
leichte Zfichtbarkeit, wS.hrend so schwierig zu haltende 
Tiere wie Spitzm~use, Maulwurf und FledermS.use Er- 
wS~hnung Linden. An Stelle des Aguti etwa solIte Nutria 
aufgenommen sein. - 

Ffir eine zweite Auflage folgende Anregung: Auch bet 
der gegebemen RaumknappheiL mfiBte zum Auadruek 
kommen, ob ein Tier fiberhaupt, schwierig oder leicht zu 
zfichten ist. Die sehematische Ubersehrift , ,Haltung und 
Zucht" mul3 bet Anf~ingern iiir bisher gar nieht oder nur 
yon erfahrenen Spezialisten gezfiehtete Tiere wie Zeeken, 
Haifisch, Maulwurf, Flederm~iuse falsehe Vorstellung 
erweeken. Bet l~rosophil~ sollte ein Hinweis auI die 
als Fut ter t ier  ideale, well nieht fliegende, Mutante ,,ves- 
t igial" stehen. Die weil3en und geseheekten Laborafo- 
riumsratten sind keine Haus- sondern Wanderratten. 

K. Zimmermam~. 

d. SGHMIDT, C.v. PATOW und J. KLIESCH, Ziichtung, Er- 
nihrung und Haltung der landwirtschaftlichen Haust[ere. Al lgem.  
Tell, 6. Auflage. Berlin: Paul Parey I953. 352 S., 
14o Abb., 5 ~ Tabellen. Gebunden DM 2 4 . - .  

Das bew~hrte Standardwerk, das als einziges Bueh den 
umfangreichen StofI der allgemeinen Tierzucht ideal zu- 
sammenfaBt, wird dureh die 6. Auflage wieder auf den 
neuesten Stand der wissensehaftlichen Erkenntnisse und 
praktischen Erfahrung gebracht. Damit haben alle, die 
sich mit der F6rderung der Viehwirtschaft befassen, die 
M6gliehkeit, sich grundlegend fiber die gegenw~Lrtige 
Situation in der Tierzucht zu informieren und allen An- 
forderungen auf diesem Gebiet gerecht zu werden. 

Die neue Auilage h~lt bewuBt an der allen gelungenen 
Stoffeinteilung und Reihenfolge feat. Einleitend wird 
in dem Abschnitt  fiber die Bedeutung der deutsehen 
Viehhaltung an Hand umfangreicher Tabellen mit 
neuesten Zahlen ein ganz ausgezeichneter statistischer 
Gesamtfiberbliek gegeben. Dabei ist durch entspreehend 
berechnete Vorkriegszahlen far den Gebietsstand West- 
deutaehlands, die neben den bekannten Werten des AlL- 
retches angegeben werden, jetzt ein direkter objektiver 
Vergleieh rail den heutigen VerhXltnissen der Bundes- 
republik m6glieh. Dieser Absehnitt  bieLet wertvolles 
Material in gedrXngter Form. Neben der Engwieklung 
wird vor allem die augenblickliche Lage der Tierzucht 
und ihre Problematik eharakterisiert. Als Resultat er- 
gibt sich maneher Hinweis i/ir die Praxis. So wird u. a, 
der zweckm~LBigste und eretrebenswerteste Typ des Zucht- 



348 Buchbesprechungen. Der Zfichter  

und Schlachtschweines herausgestellt. Das Buch be- 
schr~nkt sich nicht nur auf Westdeutschlaild, sondern 
erw~hnt auch mit neuen Zahleil und einer vollst~ndigen 
Gesamtfibersicht die ver~nderten Verh~ltnisse in der 
DDR. 

In d e m  Kapitel fiber Fortpflanzung folgt auf Grund 
ihrer erh6hten Bedeutung eine eingehende Behaildlung 
der technischen Besamung, wobei die bisherigen prak- 
tischen Erfahrungen besonders beim Rind berficksichtigt 
werden. 

Bei der Darstellung der Zfichtung verwerten die Ver- 
fasser noch mehr als bisher angels~chsische wissenschaft- 
liche Ergebnisse und Methoden(WRiaH~s Verwandtschafts- 
koeffizienten). Hiermit in Verbindung steht e i n  n e u  hinzu- 
geffigter Abschnitt  fiber IIlzucht und Zuchtwahl. 

Der organische Gesamtaufbau des Buches gewinnt 
noch durch eine geschickte Umstellung. Die Zfichter- 
verb~tnde werden jetzt  nicht mehr im Kapitel Zuchtwahl, 
sondern unter den Mal3nahmen zur F6rderuilg der Zucht 
behandelt. In diesem t~apitel steht besonders das der- 
zeitige Tierzuchtgesetz mit  seinen Vorschriiten und ver- 
anderten Mindestanforderungen bei der K6rung im 
Vordergrund. Daneben finder auch die Neuorganisation 
der verschiedeneil Verb~nde zu Arbeitsgemeinschaften 
Erw~ihnung. 

Versuchsergebnisse aus den letzten Jahren werden im 
Kapitel Ern~hruilg verwertet. Hierbei ist besoilders die 
Bedarlstabelle des Rindes Ifir Mineralstoffe, Vitamine 
und Spurenelemente und die Besprechung der Anti- 
biotika sowie des Vitamin BI2 hervorzuheben. Als neues 
Futtermittel erscheint erstmalig das Milokorn. 

Das etwas erweiterte Sachregister und Inhaltsverzeich- 
nis erm6glichen t in schnelles und bequemes Zurechtfinden 
i n  dem yon Paul Parey glgnzenld ausgestatteten Buch. 
Viele z.T. neue Bilder und Tabellen runden das Werk zu 
einem geluilgenen Ganzen ab. Wissenschaft, Praxis und 
insbesondere die Studierenden werden die Neuauflage 
dankbar begrfiBeil. Wussow. 

MARY THOMAS, Back Grossing. T h e  theory and practice 
of the backcross methgd in the breeding of some non- 
cereal crops (Rfickkreuzung. Die Theorie uild Praxis der 
Rfickkreuzungsmethode bei der Zfichtung einiger nicht- 
getreideartiger Feldfrfichte.) Commonwealth Bureau of 
Plant Breeding and Genetics - -  Cambridge I952. 136 S. 
Geb. sh. 15.-- .  

Bei der Ffille yon Ver6ffentlichungen auf dem Gebiet  
der Pflanzenzfichtung 1st es heute schwleng, einen Uber- 
blick fiber die einzelnen Arbeitsgebiete zu erlailgen. Die 
technischen Mitteilungen des ,,Commonwealth Bureau 
of Plant Breeding and Genetics" vermitteln solche Uber- 
blicke in ausgezeichneter Weise. Die vorliegende i6. Mit- 
teilung behandelt die Rfickkreuzung in der Baumwolle-, 
Tabak-, Tomaten- und Igartoffelzfichtung. An Hand der 
umfangreichen Literatur, die bei Baumwolle 177, bei 
Tabak 74, bei Tomaten 117 und bei I~artoffel 52 Zitate 
umfaBt, werden die Ariwendungsweise und die Erfolge 
der Rtickkreuzungsmethode beschrieben. Die Rfick- 
kreuzung wird vor allem dazu benutzt, um einige wenige 
ge~a, finschte Eigenschaften aus einer anderen in eine be- 
stehende Sorte zu fibertragen. Am schnellsten sind Er- 
folge zu erzielen, wenn diese Eigenschaften dominant 
vererbt werden. Abet auch bei recessiv bedingten Eigen- 
schaften ist die Rfiekkreuzungsmethode anwendbar. 
Mail muB in diesem Falle entweder eine F2-Generatioil 
ziehen oder abet durch Selbstung bzw. Kreuzung den Gen- 
bestand der zur Rfiekkreuzung benutzten F~-Pflanze 
testen, um die Nichtheterozygoten von der Weiterzucht 
auszuschlieBen. In groBem Umfailge wird die Rfick- 
kreuznng angewendet, um einzelile Eigenschaften aus 
PrimitiV- uild Wildiormen oder auch anderen Arten zu 
fibertragen. Bei unterschiedlicher Chromosomenzahl 
k6nnen hierbei Schwierigkeiten entsteheI1, die abet in  
allen F~llen fiberwunden werdeil k6nnen. Da die Schrift 
bereits eine Zus~mmenfassung darstellt, ist es nicht m6g- 
lich, im Rahmen eines Referates auf Einzelheiten einzu- 
gehen. Es ist jedoctl erstaunlich, wie vielseitig die An- 
wendung der Rfickkreuzungsmethode ist, und welehe 
Erfolge mit ihr erzielt werden k6nnen. Ob es sich um 
Einlagerung yon Markierungsgenen oder Qualit~ts- 
eigenschafteil bei Baumwolle oder um Frfihreife, nied- 
rigen Nikotingehalt, Blattfarbe und photoperiodische 

Reaktion bei Tabak, oder um Nichtplatzen und m~nn- 
liche Sterilit~t bei der Tomate oder um Frostresistenz 
bei der Kartoffel handelt, in allen diesen F~llen, um nur 
einige herauszugreifen, wurde rail Rfickkreuzungen ge- 
arbeitet. Zweifellos die gr6gte Bedeutung hat  aber die 
Rfickkreuzungsmethode in der Resistenzzfichtung gegen 
pilzliche und tierische Sch~dlinge und gegen Viruskrank- 
heiten gewonnen. Hier sind es besonders die Artkreu- 
zungen, die nach Rfickkreuzung zum Erfolg ffihrten. Es 
sei bier nut  kurz auf die Bedeutung der verschiedenen 
Baumwollarten ffir Resistenz gegen verschiedene Krank- 
heiten in Amerika und Afrika, sowie der Tabaksorte 
Ambalema und von Niootiana glutinosa u. N. rustioa ffir 
die Mosaikvirusresistenz, oder auf die Bedeutung yon 
Lycospersicum pimpinellifolium ffir die Resistenz gegen 
Fusarium-Welke, Cladosporium ]ulvum und allderen 
Krankheiten und auch von Solarium demissum und anderen 
f fir dig Resistenz gegen tKrautf~iule, Frost, Kartoffel- 
kMer usw. hingewiesen. 

Das Buch zeigt eindringlich die grol3e Bedeutung der 
Rfickkreuzungsmethode zur L6sung vieler, volkswirt- 
schaftlich besonders bedeutungsvoller Zfichtungsaufgaben 
u n d  gibt sowohl dem Wissenschaftler als auch dem prak- 
tischen Pflanzenzfichter wichtige Unterlagen und Hinweise 
zur Anwendung dieser Methode an die Hand. 

W. Ho//mann (Hohenthurm bei Halle). 

H. ULLRIGH und A. ARNOLD, Lehrbuch der allgemelnen 
Botanik. (Begrtindet als ,,GrundriB der allgemeinen 
Botanik"  yon B2A~L WETZEL.) Band I. Morphologie, Ana- 
tomic und Vererbungslehre. Berlin W 35: Walter  de 
Gruyter & Co. I953. XVI, 424 S. rail 57 ~ Abb. Gebunden 
DM 28,5o. 

Der vor allem fiir die Bedfirfnisse der Studierenden der 
,,angewandten Biologie" entworfene ,,Grundril3 der all- 
gemeinen Botanik" yon NARL W~TZ~L ist yon den beiden 
Autoren in Gemeinschaftsarbeit so weitgehend um- 
gearbeitet und erweitert worden, dab eigentlich ein ganz 
neues Buch entstanden ist, das in seinem nun vorliegen- 
dell ersten Band die Anatomie, Morphologie und Ver- 
erbungslehre so eingehend - -  fast handbuehm~13ig - -  be- 
tlandelt, dab die Umbenennung in i,Lehrbuch der Botanik 
gerechtfertigt ist. Die Verfasser haben fiberall die 
neuesten Ergebnisse und Anschauungen eingearbeitet, 
und auch mancher, der sein Studium abgeschlossen hat, 
wird das Werk mit Nutzen zur Hand nehmen - -  f fir dell 
Anf~nger mag freilich die Vielzahl der Einzeltatsachen 
u n d  der Termini zun~chst verwirrend erscheinen, zumal 
keine H i l f e f  fir die Unt~rscheidung wesentlicher und 
weniger wichtiger Dinge gegeben wird. Dem Ganzen ist 
e i n e  kurze Ubersicht fiber das Pflanzenreich vorange- 
schickt, die mit ihrer reichen Bildausstattung abet nut 
orientierenden Charakter haben soll und mit einer 
originellen Darstellung der Verwandtschaftskreise des 
Pflanzenreichs abschlieBt. Die dann folgende Darstellung 
der Zytologie, Histologie und Organographie ist in allen 
Abschnitten so eingehend, kritisch nnd vielseitig, dab n u r  
wenige Wfinsche often bleiben. Die Organographie ist 
mit besonderer Liebe behandelt. Vor allem die Dar- 
stellung des Erstarkungswachstums und der Bildung des 
Leitbfilldelringes im dikotylen Sprol3 scheint mir gegen- 
fiber anderen Lehrbfichern glficklich zu sein. Die Be- 
sprechung der Organe der reproduktiven Phase - -  die mit 
138 Seiten etwa ein Drittel des Buches umfaBt - -  wird 
durch eine allgemeine Betrachtung der Fortpflanzungs- 
modi eingeleitet und mit einer Darlegung der sexuellen 
Grundfragen der Reproduktion sowie einer t3bersicht 
fiber die ontogenenetischen Entwicklungsrhythmen im 
Pflanzenreich abgeschlossen. Hierbei wird eine recht an- 
schauliche Darstellungsweise der gegenseitigen Be- 
ziehungen zwischen Kernphasen-, Bionten-, Generations- 
und Gestaltswechsel benutzt. Nach einer kurzen Schil- 
derung der Beziehungen zwischen Lebensrhythmik u n d  
Umwelt folgt als letzter Teil des Buches die Vererbungs- 
lehre. Aueh hier wird weir mehr an Einzelheiten geboten 
als in anderen Lehrbfichern der allgemeinen Botanik, 
so eine Besprechung komplizierter Erbg~nge und eine 
sehr eingehende Behandlung der Geschlechtsvererbung. 
Plasmavererbung und Plastidenvererbung werden kurz 
gestreift. Ein besonderer Abschnitt  ist den Umwelts- 
einflfissen bei der Vererbung gewidmet, und den Schlul3 
bildet eine Betrachtung fiber die M6glichkeiten phylo- 
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genetischGr Entwicklung. Hier wird diskutiert, inwie- 
weft die Summierung yon tr ausreicht, uns 
die Bildung yon Gattungs- und noch hOheren Unter- 
sehiedsmerkmalen verst~ndlich zu machen, zumal im 
Vererbungsexperiment besondere Riehtungsfaktoren 
noeh niche erkennbar sin& Gegenfiber der Annahme 
tines ,,inneren Bildungstriebes" --  die nut  die Flucht  in 
einen neuen Begriff bedeutet  --  glauben die Verfasser, 
in der Betraehtung der Gene als bestimmte Atom- 
gruppierungen und der Mutationen als ehemische Urn: 
wandlungen in der Art  yon I~ettenreaktionen einen Weg 
zur Deutung der Evolution an sehen. ,,Der AnstoB zu 
solchen )knderungGn ira Bau der Gent kann sowohl yon 
auBen her als auch aus besonderer t~onstellation der 
inneren Bedingungen heraus erfolgen." Es sei noch ge- 
stattet,  einige Kleinigkeieen anzumerken: Auf S. 9 sind 
die Beggiatoen, die man heute doch wohl als farblose 
Cyanophyeeen ansehen mul3, noch den Bakterien zu- 
geordnet. Wenn bei der Besprechung der Kolonie- 
bildung von Pediaslrum (S. 85) gesagt wird, dab die 
zentralen Zellen ihre ,,sparrige Form wohl im Interesse 
tines engeren Zusammensehlusses der Zetlen" aufgeben, 
dann ist damit siGher ungewollt t in zu stark final wirken- 
der Ausdruck gewghlt. Bei der sehr ausffihrlichen Be- 
handlung der Blattmorphologie fehlt merkwfirdigerweise 
eine Erwghnung der als Bewegungsorgane ja auch phy- 
siologisch interessanten Gelenke. Und bei der Sehilderung 
der Meiose wird nut die Prareduktion behandelt, wghrend 
die M6glichkeit einer Postreduktion nicht erw~hnt wird. 
Sowohl hier wie auch bei der Besprechung der Mitose 
wgre es gut gewesen, ein paar Woree fiber die Wirklich- 
keitstreue der fixierten und gef~rbten Pr~parate zu sagen, 
die im Bild vorgeffihrt werden (oder t in  Phasenkontrast- 
bild dagegenzustellen), um falschen Vorstellungen vorzu- 
beugen. Auf die Ausstattung mit Abbildungen isk grol3er 
Were gelegt worden, und die meisten Bilder sind auch 
einwandfrei. Vielleicht gelingt es abe t ,  bei einem Neu- 
druck fiir die klassische ~ in jedem Lehrbuch wieder- 
kehrende - -  Serasburgersche Zeichnung der Vielzell- 
bildung im Embryosaek (S. 33) einmal t in  technisch 
besseres Bild zu geben. Aueh die auf S. 18o wieder- 
gegebene ,,perspektivische" Zeichnung der Spalt6ifnung 
yon Hellebores ist perspektivisch falseh und sollte durch 
eine genauere ersetzt werden. Das sind nur Kleinigkeiten, 
die den Were des Buches in keiner Weise beeintrgchtigen, 
das auch drucktechnisch den besten Eindruck machL Es 
ist nur zu hoffen, dab der zweite Band dem ersten recht 
bald folgt! Metaner (Gaterslebe~). 

E. d. B, VERLEYEN, Le Bouturage et les Substances de Oroissance 
Syntb6tiques. (]~tudes eL recherches sur l 'emploi  des sub- 
stances de croissanee synth6tiques dans le bonturage en 
horticulture.) [Stecktingsvermehrung und synthetisehe 
Wuchsstoffe (Untersuchungen f~ber die Anwendung 
synthetischer Wuehsseoffe bei der Stecktingsvermehrung 
yon Gartengew~chsen.)] Anvers: Setbstverlag I948. 
198 S., 37 Abb. Broseb. 6o0 francs beiges. 

Der Arbeit liegt die Absieht zugrunde, der Praxis genaue 
Richtlinien fiber die optimalen Bedingungen bei der Ver- 
wendung yon Wuchsstoffen im Gartenbau zu geben. Mit 
umfangreichen Untersuehungen des Verfs. unter Be- 
rticksichtigung zahlreicher anderer Arbeiten wird dieses 
Ziel weitgehend erreicht. Dem experimentellen Teil der 
als Dissertation vorgelegten Arbeit gehen zwei theore- 
tisehe Teile voraus. 

Im ersten Teil gibt der Verf. einen l'Jberblick fiber das 
gesamte Problem der Stecklingsbewurzelung: Die Um- 
formung eines oberirdischen SproBteiles in einen neuen 
selbst~ndigen Organismus erfordert die Bildung yon 
Wurzeln und Seitenknospen. Diese Organe k6nnen ent- 
weder in der ersten Anlage schon vorhanden sein oder sic 
mfissen sich aus differenzierten Zellen, die in das embryo- 
nale Stadium zurfickkehren und Gin neues Meristem 
bilden, entwickeln: Nach Untersuchungen des Vfs. und 
nach der zahlreiGhen zitierten Literatur sind die Adventiv- 
wurzeln in den meisten Fgllen endogenen Ursprungs und 
bilden sich aus differenzierten Zellen des Perizykels. 

Die Bedingungen ffir den Erfolg der Stecklingsbewur- 
zelung werden ngher ausgeffihrt. Unter der Wirkung 
innerer Faktoren werden der erbliehen F/ihigkeit zur 
Bewurzelung und dem allgemeinen Zustand der Stamm- 
pflanze z. Zt. der Entnahme (physiologisches Alter) und 

des amputierten Fragmentes selbst (organographisehe 
Natur und Lokalisation) grol3e tBedeutung zugemessen. 
Von den gugeren Kulturbedingungen des Stecklings 
werden Temperatur, Liehtintensit~it, Feuehtigkeit, die 
Natur des Substrates und die Behandlung des Stecklings 
nor dem lEinpflanzen hervorgehoben. 

Im zweiten Tell wird die historische Entwicklung der 
Wuchsstofforschung und die Anwendung yon Wuchs- 
stoffen zur FOrderung der Bewurzelung ausffihrlich be- 
handelt. Der Verfasser gibe eine zusammenfassende 
{Tbersieht der seit I935 ver6ffentlichten Versuchs- 
ergebnisse auf dem Gebiet der Stecklingsbewurzelung 
durch synthetische Wuehsstoffe: 

r. Die Wurzelbildung kann dutch einG ganze Reihe 
chemischer Substanzen stimuliert werden. Diese FOrde- 
rung erstreekt sich auf eine erhOhte Anzahl bewurzelter 
Stecklinge, anf eine stgrkere Wurzelbildung pro Steek- 
ling und auf eine beschleunigte Bewurzelung. 

2. Die gleiche chemische Substanz kann bei der einen 
Pflanze wirksam sein, bei einer anderen dagegen niche. 
Umgekehrt sind bei derselben Pfianze gewisse chemische 
Produkte sehr aktiv, andere dagegen vOllig inaktiv. 

3. Man nimmt an, dab die Reaktionen der Pflanze eine 
Folge katalytischer Wirkungen sind, die durch die Zu- 
fuhr chemischer Substanzen hervorgerufen werden. 
Infolgedessen werden die bei allen Versuchen gewonnenen 
Ergebnisse nicht allein dnreh die Natur der angewandten 
Substanzen beeiniluBt, sondern nor allem durch den 
physiologischen Znstand der Stammpf!anze und des 
Stecklings selbse. 

Im dritten Tell werden die Untersuchungen des Vfs. 
tiber die Anwendung yon Wuchsstoffen znr Stecklings- 
bewurzelung wiedergegeben. Vf. hat sich beziiglich der 
anwendbaren Substanzen bewuBt auI /~-Indolessigsgure 
und ~-Naphthylessigs~ure beschrgnkt (~-Indolbutter- 
sgure stand ihm leider niche zur Verffigung). Zur Er- 
mitt lung der optimalen Konzentration und Menge der 
L6sung und tgintauchdauer konnten daffir umso mehr 
Varianten geprfift werden. Es wurde die Tauchmethode 
angewandt, bei folgenden Versuehsbedingungen: Feiner 
Rheinsand, pH-Wert  des Wassers 7,2--7,6, Luftfeuehtig- 
keit 95--IO~ Luft temperatur  2o ~ C und Boden- 
temperatur niche tiber 24 ~ C, 

Die Beurteilung der Bewurzelung erfolgte auf Grund 
folgender Merkmale: i .  Prozentsatz der bewurzelten bzw. 
der nichtbewurzelten und der verfaulten Stecklinge. 
2. Gesamtwurzelzahl aller Stecklinge einer Variante und 
Wurzelzahl je Steckling. 3. Gesamtlgnge der Wurzeln 
aller Steeklinge einer Variante und mittlere Wurzell~tnge 
je Steckling und je Wurzel. Als wichtigstes Merk'mal 
sieht der Vf. die Wnrzelzahl je Steckling an. 

Die VersnehsrGihen fiber den Wirkungs g r a d der syn- 
thetischen Wuchsstoffe wurden mit zahlreichen Garten- 
gewgehsen insbesondere Zierkoniferen and gro/3blumigen 
Chrysanthemen durchgeffihrt. Insgesamt wurden etwa 
30 ooo Stecklinge auf ihre Bewurzetung gepriift. 

Bei seinen Untersuchungen fiber die Wirkungsweise 
svnthetischer Wuehsstoffe auf dig Wurzelbildung ging 
Vf. yon der Hypothese aus, dab die basale Behandlung 
der Stecklinge mit Wuchsstoffen den basipetalen Trans- 
port bestimmter ffir die Bewurzetung notwendiger Stoffe 
anregt. I)as Wegschneiden der Stecklingsbasis mtiBte 
demnach bei abermaliger Wuchsstoffbehandlung das 
Bewurzelungsverm6gen verringern. Die Versuehsergeb- 
nisse bestgtigten jedoch die Arbeitshypothese niche, denn 
der Prozentsatz der bewurzelten Stecklinge verdoppelte 
sich bei einer nach Wegsehneiden der Basis wiederholten 
Behandlung. 

Die vorliegende Arbeit gibe tier ggrtnerischen Praxis 
wichtige Hinweise fiir die Stecklingsvermehrung. ~- 
Naphthylessigsgure war bei den meisten Arten wirk- 
samer als /~-Indolessigsgure. Hohe Konzentrationen in 
Verbindung mit kfirzerer Eintauehdauer wirken im all~ 
gemeinen besser als geringere Konzentratidnen bei langer 
Eintauehdauer. Die Menge der L6sung hatte  keinen Ein- 
ftuB auf die Bewurzelung. Einzelheiten sind aus den nm- 
fangreichen Tabellen zu entnehmen. In jeder Versuchs- 
reihe bzw. Tabelle hat der Vf. die wirksamste Behandlung 
besonders gekennzeichnet. Ref. vermiBt jedoch eine sta- 
tistische Auswertnng der Ergebnisse. Bei der geringen In- 
dividuenzahl je Versuehsglied (n = io bis 2o, d .h .  
i Steekling = 5~/o!) wgre eine statistische Prfifung der 
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beobachteten Untersehiede zwisehen den Versuehs- 
gliedern notwendig gewesen, um die Wirkung der Be- 
handlung yon der offenbar ziemlieh grol3en Zufalls- 
streuung in allen Fgllen sicher unterseheiden zu k6nnen. 
Sie h~itte aueh einen noeh besseren 13berblick fiber die 
Versuehsergebnisse erm6glieht. Die zahlreichen Tabellen 
werden erggnzt dureh tabellarisch angeordnete photo- 
graphische Wiedergaben der Versuehsergebnisse. 

In  der anschliel3enden Diskussion (vierter Tell) spricht 
VI. die Vermutung aus, dab die synthetischen Wuchs- 
stoffe einmal die Teilung yon Zellen, die die zur Wurzel- 
bildung notwendige F~higkeit besitzen, anregen, zum 
andern einen gewissen ,,ReifungsprozeB" der Zellen be- 

sehleunigen, der es den Zellen erm6gticht sehnelter zu 
reagieren und Wurzeln zu bilden. --  Die sehr guten Be- 
wurzelungsergebnisse bei zahlreiehen Gartengewgchsen 
werden als Folge der ungew6hnlieh hohen Wuchsstoff- 
konzentration bei sehr kurzer Einwirkungsdauer gedeutet. 
Die erhebliehe Streuung der Versuchsergebnisse, auch be i  
gleiehartigem Pflanzenmaterial wird dem starken ginflug 
innerer Faktoren zugeschrieben. 

Die Arbeit stellt eine wertvolle Zusammenfassung der 
bisherigen Arbeiten auf dem Gebiet der Steeklings- 
bewurzelung dar, die dutch die Untersuehungen des Vfs. 
in vorbildlieher Weise erg~tnzt und der Praxis nutzbar 
gemacht werden. U. Neumann (Marquard O, 

REFERATE. 
Genetik. 

REINO OLAVi ALAVA, Spikelet variation in Z e a M a y s  L. (Die 
Variabilitgt der J~hrchen bei Zea Mays  L.) Ann. Missouri 
Bet. Garden 39, 65--96 (1952). 

An einem umfangreiehen Material von Maisformen ver- 
schiedener Herkiinfte (einschI. prghistorischer Funde) 
wurde die Morphologie des c~ Bliitenstandes und der 
c? J~hrchen eingehend untersucht. Der rezente Mais der 
Papago-Indianer (Arizona) zeigt grebe Ubereinstimmung 
mit dem Mais der prghistorischen ,,Korbmacher" (Aus- 
grabungen von Bat Cave, New Mexiko). Beide Gruppen 
haben dis breiteste Variabilitgt der untersuchten Merk- 
male sowohl innerhalb einer Pflanze wie zwischen ver- 
schiedenen Pflanzen und Populationen. Das prg- 
historische Material yon Arica (Chile) ist wesentlieh ein- 
I6rmiger als dasjenige yon Bat Cave. Die Merkmale der 
mittel- und nordamerikanischen rezenten Maise (Form, 
Nervatur, Kielung der Spelzen) k6nnen die Theorie yon 
MANGELSDORF stiitzen, der bei der Entstehung der mo- 
dernen Kulturmaise eine Einkreuzung yon Tripsaoum 
annimmt.  A. Lein (Sohnegc~/Hc~nn.). oo 

KATHE BRIX, Untersuchungen fiber den Einflug der Pfropfung 
auf Reis und Unterlage und die M6glichkeit einer 0bertragung 
eventueller Ver~nderungen auf die Nachkommen. Z Pflanzen- 
zflchtg. 31, 261--288 (1952). 

Verfn. hat  die verdienstvolle Aufgabe iibernommen, 
das Problem der ,,vegetativen Bastardierung" einer neuer- 
lichen Priilung zu unterziehen. Dabei sind in das Versuchs- 
programm alle nur erdenklichen Sieherungen eingebaut 
worden, um einmM Fehlschliisse aus den eigenen Ver- 
suehen, andererseits alle etwaigen Einwgnde der agro- 
biologischen Sehule auszusehMten. Insbesondere wurde 
sich nieht auf Kontrollen aus Geschwistersamen verlassen, 
sondern es wurden stets nut  triebeigene Kontrollen ver- 
wandt. Dariiber hinaus wurde zur weiteren Kontrolle die 
Behandlung durch Autopfropfungen untersueht. SehlieB- 
lich wurden Pfropfkombinationen gleicher und verschiede- 
ner Altersstadien gepriift. Stets wurde den Versuehs- 
pflanzen eine gleiehe Anzahl yon Kontrollen gegentiber- 
gestell{. Vorwiegend Tomatenpflropfungen, zum kleineren 
Tell Getreidepffopfungen zmgen, dab etwaige Ver- 
~nderungen, die an den gepfropften Reisern bzw. den 
Unterlagen sowie deren bei sorgfiiltiger Isolierung ge- 
wonnenen Nachkommensehaften beobaehtet wurden, 
gleieMalls bei den Kontrollen und deren Nachkommen, 
insbesondere im Falle yon Autopfropfmlgen, auftreten 
konnten. Von einer gegenseitigen Beeinflussung der 
Pfropfpartner im Sinne einer konstanten erblichen, gar 
noch geriehteten Merkmalsgnderung konnte bei Be- 
arbeitung eines umfangreichen Versuehsmaterials in 
keinem FM1 die Rede sein. Die Versuchsergebnisse ver- 
ansehauliehen erneut in eindrucksvoller Weise die 
WINKL~Rsehe These, dab es ,,Beeinflussungspfropf- 
bastarde" nicht gibt. Insbesondere deeken die wohl- 
durehdachten Kontrollversuche die den russischen Ver- 
suchsergebnissen vermutlich zugrundeliegenden Fehler 
auL Im einzelnen hat sieh ergeben, dab ,,Vergnderungen, 
quanti tat iver  and quatitativer Art  der an sich Iabilen 
Merkmale beider Pfropfpartner m6glich, dab diese jedoch 
nicht den spezifischen Einfltissen einer Komponente auf 
die andere zuzuschreiben, sondern auf die Pfroplung an 
sich zurfickzufiihren sin&'. Brabeo (Hc~mburg). oo 

E. SGHIEMANN und N. NURNBERG-KRUGER, Neue Unter- 
suchungen an Seea le  a [ r i c a n u m  STA F F. II. Seca le  a / r i c a n u m  
und seine Barstarde mit Seca le  m o n t a n u m  nnd Seca le  
eerea le .  Naturwissensehaften 39, I36--137 (1952) . 

An den im Titel genannten Roggenarten und ihren 
Bastarden wurden die Bindungsverh~lthisse in der 
Meiose, die PoUenfertilit~t und der Kornsatz untersucht. 
Die Arten S. mo~ztanum und S. a./rioanum, die beide als 
nicht selbststeril gekennzeiehnet werden, haben geringe- 
ten Kornansatz als der Kulturroggen. Die Befunde an 
den Bastarden weisen darauf hin, dab S. ~ontanum und 
S. a/rioanum untereinander nahe verwandt sind. Sie 
unterseheiden sich veto Kulturroggen dutch zwei rezi~ 
proke Translokationen, da die Bastarde in der Diakinese 
maximal eine 6-Kette und 4 Bivalente zeigen. Die 
Fertilit~tsverhgltnisse des Bastards S. cereale X S. 
a/rfoanum waren besonders sehlecht. Aus der reziproken 
Kreuzung konnten keine Bastarde erhalten werden. 

A. Lei~ (Schnega/Hann.). oo 

M.W.WOODS and H. G. DU BUY: The action of mutant chondrio- 
genes and viruses on plant cells with special reference to the plastids. 
(Die Wirkung mutan te r  Chondriogene und  Viren auf 
Pflanzenzellen nn te r  besonderer ]3eachtung der Plasti-  
den.) Amer. J. Bet. 38, 419--434 (1951). 

In  Anlehnung an GUILLII~RMOND und NEWCOM~a 
werden die Plast iden als aus den Mitochondrien hervor- 
gehend betrachtet ,  a nd  dementsprechend wird die gene- 
tische S t ruk tur  der Plast iden als, ,Chondriogen" bezeich- 
net.  Da die S t ruk tur  mutier ter  Plas t iden eine grebe 
Xhnlichkeit mi t  virusinduzier ten Chloroplastenanoma- 
lien zeigt, werden an Hand  lebender Gewebsschnitte nor- 
male Zellen sowie solche mit  erblichen bzw. virusbeding- 
ten  Plas t iden~nderungen verglichen. In. n ichtmendelnd 
bedingter  WeiBbunthei t  bei Nefletc~ wurden neben 
Zellen mit  einheitlich normalen Plast iden solche gelun- 
den, bei denen entweder age (homochondrische Zellen) 
oder ein Tell der Plast iden (di- bzw. trichondrische Zellen 
abnorme St ruktur  zeigt. Die , ,mut ier ten Chondriogene" 
manifest ieren sich in  der Ausbildung yon Plast iden mit  
wenigen, aber abnorm grogen Grana, Plastiden, die keine 
Grana-S t ruk tur  zeigen, oder vacuolig aufgetr iebenen 
Plastiden.  Die , ,makrograna"-Typen  werden spgter 
vacuolisiert.  Werden z. ]3. in  einer Zelle eine vacuoli- 
sierte Plastide neben normalen and  dazu noch eine Pla- 
stide mit  scheinbar wenigen abet  groBen Grana geiunden,  
so wird yon einer , , tr ichondrischen" Zelle gesprochen. 
(Dabei wird aber kaum jemand, der sich eingehender mi t  
den Plast iden und  der Variabil i tgt  ihrer S t ruk tu r  be- 
schMtigt hat, auf das Vorhandenseiu yon 3 verschiede- 
nen  Plast idensorten schlieBen, geschweige denn  anf die 
Wirkung verschiedener , ,Chondriogene". Zumindes t  isfi 
nach den eigenen Angaben der Verff. durchans denkbar,  
dab die vacuolisierte Plastide das Degenerationsbild 
eines , ,makrograna"-Typs  darstellt." Ref.) Vergleich- 
bare St rukturvergnderungen der Plast iden t re ten  in mo- 
saik-infizierten Tabakbl~t tern  auf, wobei sich Grfin- und  
Gelbstgmme des Mosaikvirus kennzeichnend in  ihrer 
Wirkung auf die Plast iden unterscheiden. CytoIogisch 
sollen sich an  Hand  der Plas t idenvergnderungen Zellen 

. . . .  r  " " e mlt  multlpler Infekt lon  m ,,yellow spots , in  denen em 
Mutat ion vom Griin- zum Gelbstamm s ta t t i and ,  erken- 
hen lassen. R. MMy.oo 


