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Die Beseitigung der It fiber auf den heutigen Almb6den 
~tehenden WNder hinterlieB n~hrstoffreiche BSden, wo 
gute Almpflanzen gediehen. Ihre laufende Nutznng ent- 
zog jedoch dem Boden allm~hlich soviel N~hrstoffe, dab 
die wertvollen Almpflanzen mehr  und mehr durch des 
anspruchslose Borstgras (Nardus stricta) verdr ~ngt wurden, 
dessen ,,selbst erzeugter Rohhumus" im Zuge der 
weiteren Entwicklung Moose, Flechten, Sauergr~ser 
u. a. s~tureliebende Pflanzen begfinsfigt, in deren Gefolge 
sich bald Zwergstr~ucher ansiedeln, die, noch anspruchs- 
loser und krXftiger, wiederum den Bfirstling ersetzen. 
So w~tehst die Almfl~che schlieBlich zu und verliert v611ig 
ihren Charakter Ms Nutzfl/~che. Borstgrasfl~chen kann 
man nun durch entspreehende Bewirtsehaftung (Dfin- 
gung, Nutzung) wieder in produktive Almen verwandeln; 
Weg und Ziel zeigen ZORNs dutch eingehende Literatur- 
vergleiche gut belegte und fiber i2 Jahre (I94o--I95I)  
sehr gewissenhait geffihrte Untersuchungen. --  Zt~RN 
sieht im Umfang und Auftreten des 13orstgrases auf Almen 
einen geeigneten Maflstab, die verschiedenen Bewirt- 
schaftungsmaBnahmen sicher zu beurteilen. Dement- 
sprechend priift er in seinen Versuchen fast alle Methoden, 
die jemals angewandt wurden, das Borstgras zu bek~mpfen, 
wobei er sich im wesentlichen auf die , ,Nardetumzone" 
beschr~nkt; in der , ,Callunetumzone" erfordert die 
Melioration bereits einen weft h6heren Aufwand. Nach 
kurzer Beschreibung der  eigenen und ausw~rtigen Ver- 
suchsanlagen (in TirOl, K~rnten, Bayern und Nieder- 
6sterreieh) erfahren wir auf 65 Seiten, wie er die Versuche 
im einzelnen durchgeffihrt, welche Fragen er geprfift, 
welche Ergebnisse er erzielt hat und wie die Praxis die 
Resultate praktisch auswerten kann. - -  Abm~then und 
Abbrennen des Borstgrases verXndert weder den Pflanzen- 
bestand noch steigert es den Ertrag, aueh die Beregnung 
mit  n~hrstofIarmem, kalkfreiem ~Wasser verbessert die 
Borstgrasfl~chen nicht. Ebenso wenig vernichten reiner 
Kalkstickstoff oder Natriumchlorat Nardus stri~ta, im 
Gegenteil, es w~chst um so fippiger weiter, wenn das 
Natriumchtorat die Begleitpflanzen, selbst Besenheide, 
vertilgt hat. Auch der vielfach empfohlene Umbruch der 
Borstgrasalmen und ihre Neuansaat verbessern nichts 
(die den Nutzpflanzen gfinstige Bodenstruktur wird zer- 
st6rt und die natfirliche Pflanzengemeinschaft gest6rt); 
t rotzdem hat  ZORN untersucht, welche Grass~mereien bei 
unumg~inglich notwendigen Neuansaaten auf den Almen 
zu verwenden sind. SehlieBlich bleibt auch jede einseitige 

Dfingung mit  Kalk, Phosphors~ure, Kali oder Stickstoff 
erfolglos. Die eigenen und die ausw~rtigen Versuchs- 
ergebnisse best~tigen jedoeh, dab mineralischeVolldfingung 
die Zusammensetzung der Pflanzenbest~nde verbessert 
und die Ernten wesentlich steigert. Stallmist und Grille 
bringen die gleiehe Wirkung auf den BorstgrasflXchen 
hervor. Die Kombination der organischen rail der 
mineralisehen Dfingung ffihrt in kurzer Zeit zu den 
besten Pflanzenbest~nden und h6chsten E r n t e n .  Wie 
weft das wirtschaftlich ist, wird nur oberfl~chlich unter- 
sucht ; immerhin ,,ist die sachgem~13e Dfingung das einzig 
sichere, am sehnellsten wirkende und gleichzeitig das 
billigste Mittel zur Borstgrasbek~mpfung". Sie allein ver- 
mag in ~hnlieher Weise auI den fibrigen Kulturfl~ehen 
auizuhaIten, was sieh nahezu zwangsl~nufig als ,,Ver- 
borstung" der Almen entwickelt, well sie N~hrstoffentzug 
und -zufuhr wieder ausgleicht. Richtige Dfingung allein 
bringt vollen Erfolg aber nut, wenn die Almen auch ~hn- 
lich genutZt werden wie das fibrige Dauergrasland, also 
als M~hweide oder Umtriebskoppel. - -  Die fehler- 
statistiseh gesicherten Ergebnisse der langjghrigen Unter- 
suchungen ZO~Ns sind auch deswegen besonders wertvoll, 
well sie die M6gl'ichkeiten und Grenzen nahezu aller ent- 
seheidenden MaBnahmen zur Verbesserung der Almen 
sehr deutlich m a e h e n .  Da ZttRN stets zeigt, wie sie auf 
die Zusammensetzung des Pflanzenbestands und auf 
die Ernten wirken, vermag er eine Reihe yon offensicht- 
lich verkehrten Auffassungen grfindlich zu widerlegen. 
Wir vermerken mit besonderer Anerkennung, dab die 
Abhandlung, so wie sie ist, der landwirtsehaftlichen 
Praxis unmittelbar yon Nutzen sein kann, besonders die 
Ietzten zwanzig Seiten: Anwendung der Versuchsergeb- 
nisse auf die Almwirtschaft,  Einflul3 der Nutzungsweise 
und M6glichkeiten tier Almverbesserung. - -  Des ver- 
5ffentlichte Zahlenmaterial ist geschickt ausgew~hlt, des 
Literaturverzeiehnis enthXIt 6i  Nummern, davon 22 vom 
Verfasser, die graphischen Darstellungen sind allerdings 
ziemlich primitiv und die Abbildungen unscharf. Das 
mag damit zusammenhgngen, dab der Springer-Verlag 
auch dieses Heft nur in Kommission hatte, was noch ent- 
schuldigen meg, dal3 die Seiten 17 bis 24 im Bespreehungs- 
exemplar dureheinander geraten sind. - -  Die mittel- 
europ~ische Gebirgslandwirtschaft ist der Bundesanstalt 
ffir diese umsichtige, weft fiber den Rahmen der Alpen 
hinausgreifende Arbeit  wieder zu gr6Btem Dank ver- 
piliehtet. Bail. 

REFERATE. 
Genetik. 

OHARLES J. BISHOP, The influence of poiyploidy on the X-ray 
sensitivity of cells. (Der EinfluB yon Polyploidie auf die 
R6ntgenempfindlichkeit yon Zellen.) Caned. J. Bot. 30, 
I39- - I46  (I952). 

Infloreszenzen yon diploider Tradescantia paludosa und 
tetraploider Tradescantia virginiana wurden im postmei- 
otischen Ruhestadium (Stadium A) mit 40o r bzw. in dem 
der Pollenkornteilung folgenden Ruhestadium(StadiumB) 
mit 240 r bestrahlt. Die Bruchh~ufigkeiten naeh Be- 
strahlung der verschiedenen Stadien war bei den ange- 
wandten Dosen ungef~hr gleich; Stadium B ist also we- 
sentlich sensitiver ais Stadium A. Bei beiden Bestrah- 
lungszeitpunkten war die Bruchh~ufigkeit pro Zelle bei 
der tetraploiden gegenfiber der diploiden Art  etwas mehr 
als doppelt so groB. W~hrend die BruchhXufigkeit pro 
Chromosom nach Bestrahlung im Stadium A bei beiden 
Arten gleich ist, konnte nach Bestrahlung im Stadium B 
eine geringe, statistisch gesicherte ErhShung der Bruch- 
frequenz pro Chromosom bei der tetraploiden Art  fest- 
gestellt werden. Die unterschiedliche Sensitivit~t der 
be.idea Arten erkl~rt sich aus der unregelmxBigeren Ent-  
wicklung des Pollens der tetraploiden Art  und dem. Vor- 
yon Zellen in einem noch sensitiveren Zustand. 

R. d]/Ialy (Tiibingen). oo 

R.A.  FISHER, Statistical methods in genetics. (StatistJsehe 
Methoden in der Genetik.) Heredi ty (Lond.) 6, 1 - - i 2  
(I952). 

Der Senior der Biostatistik bringt in dieser schon i95 I 
gehaltenen und wohl haupts~eblieh dem Gedenken BATE- 

SONS gewidmeten Vorlesung etliche scharfe Angriffe gegen 
die zfinftige Genetik. Sic und die Statistik sind Kinder 
des 20. Jahrhunderts ;  vor I9OO wuBte kein Genetiker, 
woriiber er eigentlich schrieb, weder z. B. GALTON noch 
WE~SMANN, ausgenommen vielleicht MENDEL, sieher aber 
BATESON, - - u n d  heute sei das noch kaum viel besser. 
Die moderne Genetik forscht oft auf Grund statistisch er- 
arbeiteter Resultate; ohne die entsprechenden Methoden 
zu kennen, und hinterher mfisse die Statistik wieder alles 
in Ordnung bringen (]3eispiel: Rh-Faktor).  FrSHER und 
seine Mitarb. erhielten z. B. , ,vehement" protestierende 
Briefe gegen ihre Voraussagen der mSglichen Existenz 
zweier bisher fehlender Antigene, die dana doch, und zwar 
wohl nut  auf Grund der Voraussagen, entdeckt worden 
seien. Die Genetiker sollten endlich an den Zielen und den 
Voraussagen der Statistik nicht mehr zweifeln. Viele 
Zoologen trieben 6fters ,,Genetik", verwechselten diese 
aber nicht selten mit  Fortpflanzungs- und experimenteller 
Biologie. Die Erziehung in Statistik ist noch zu welt- 
fremd. Diese sei aber keineswegs ein exzentrisches Wissen- 
schaftsgebiet. Der forensische Sachverst~ndige, der ,,in- 
defatigable controversialist" Karl PEARSON (dem wir die 
beiden groBen statistischen Tafelwerke verdanken, Ref.) 
hat  MENDEL nicht begriffen, erst BATESON erfal3te dessen 
Grundgedanken. Bei Polyploiden seien umfangreiche 
Versuche n6tig, vor denen sich die Genetiker scheuen. Er, 
F I S ~ R ,  Ms Advokat  sparsamen Experimentierens, mfisse 
gegen Versuche mit  einigen Milchflaschen oder Petri- 
schalen protestieren. ZweckmABige Versuchsplanung sei 
alles, abet die Genetiker machten hier viel iiberilfissige 
und dort unzureichende Versuche. Sic sollten vor ihren 
Versuchen etwas Mathematik lernen, insbesondere den 
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Begriff der Matrix. Die Genetik mit  ihren Kombinat ionen 
relativ weniger Gene habe eine gewisse ~4hnlichkeit mit 
der organischen Chemic und kSnne -con dieser wohI viel 
lernen. W. Ludwig (Heidelberg). oo 

RIGHARD B. GOLDS0HMIDT, Ghromosomes and genes. ( C h r o -  
m o s o m e l l  und Gene.) Cold Spring Harbor Symp. Quant. 
Biol. I6, i - - i i  (1951). 

Verf. stellt seine ,,gegenwirtigen Ansichten" fiber das 
Problem dar. Im Gegensatz zu der eingangs kurz skiz- 
ziertell klassischell Gelltheorie n immt  er an, dab die sog. 
Punktmuta t ionen  submikroskopische Rearrangements 
sind. Als Argumente werdell angeffihrt: die fibereinstim- 
mende Dosisproportionalitit  der Rate strahleninduzierter 
sichtbarer Punktmutat iol len,  Letalmutatiollen ulld Chro- 
mosomellbrfiche ;die Befullde fiber den Notch-Locus; ins- 
besondere abet die eingehender behalldeltell manllig- 
faltigell Erseheinungen des Positionseffektes. Wirkliehe 
L~rsache sowohl dieses Effektes als such dcr sog. Punkt-  
mutat ionen sei anscheinend die Allderung in der 1Reihen- 
ordnullg der illtimen Orgallisatioll des Chromosoms. In  
manehell Fiillell lieBen sich Lagewirkullg-Segmente llaeh- 
weisell: jedweder Vorgang ill einem solchell Segment be- 
wirkt den ffir dell in ihm allgenommenell Locus typischell 
mutantel l  Effekt; ob null  ein Teil des Segmentes mitsamt 
oder ohne dell betreffendell Locus verlagert wird oder aus- 
f~llt, oder ob eine submikroskopische ~l lderung im Locus 
selbst - -  eine Punktmuta t ion  - -  erfolgt. Die einzelllell 
Segmellte k6nllen sieh fiberlappen. Nach eiller kurzen 
Diskussion der Pseudoallele im Lichte der Auffassung des 
Verf. wird erSrtert, wie die Chromosomensegmente sich 
illnerhalb des Chromosoms zur h6heren Wirkungseinheit 
zusammensetzen. Aus dem mut ie r ten  Locus, wie fiblich, 
auI die Existenz des Gells zu sehlieBen, sei zwar mSglich, 
aber nicht  notwendig. ~Virkungseinheit sei nicht das Gen, 
dessert Rea l i t i t  zweilelhaft sei, solldern das Chromosom. 
- -  Zum SehluB wird die Bedeut-ullg des Heteroehromatins 
besprochem und es werden die Konsequenzen erw~hllt, 
die sich aus der Auffassung des Verf. fiir di~ Erk l i rung  der 
Evolution ergeben k6nnten. Einige anschauliche Gleich- 
nisse erleichtern das Verstilldllis der i n  konzentrierter 
Form dargelegten Gedankeng~inge ulld Vorstellungell, 
ffir welehe zahlreiche, jeweils nur  knapp dargestellte Un- 
tersuchullgsbefunde des Verf. und  vieler anderer Autoren 
die Grundlage bilden. Horns gI~@h (GN/i~ge~). oo 

SAM $ ON R. G R 0 S S, H eterokaryos is between o pp os ire mat ing types 
in N e u r o s p o r a  c r a s s a .  (Heterokaryosis zwischen Indi- 
viduell entgegengesetzten Kopulations-Typs [mating type] 
bei 2Ve~,ospom cmssa. ) Amer. J. Bot. 39, 574--577 (I952) �9 

D u t c h  Beimpfung yon Minimalagar mit  Conidienge- 
mischen von je 2 kompatilen Neurospom-cmssc~-Stimmen, 
die je Defektmutalltell ffir Lysin-, Pantothensiure-  oder 
Pigmentbildung sind, sich aber im Hinblick au~ die De- 
fekte komplement i r  erg~nzen, erh~lt der Verf. selbst 
fertile Myceliell, die in einheitlichem Cytoplasma Kerlle 
sowohl mit  dem Kompatibi l i t i tsgel l  A als such solehe 
m i t a  ellthaltell (2Veurospor~ ist ein zwittriger, selbst- 
steriler Ascomycet. Befruehtung erfolgt kreuzweise 
zwisehen St immell  mit  versehiedenem Kompatibilitiits- 
gell. Ref.). Ihre heterokaryotische Struktur  wird erwiesen 
d u r c h  Aufzueht isolierter I-Iyphenspitzen auf Millimal- 
medium, wobei etwa 5 ~ % (nimlich die homokaryotischen 
I-Iyphenspitzen) nicht existellzi~ihig sind. Abet auch die 
wachsenden heterokaryotischen Mycelien zeigen (ira Ver- 
gleich zum Wildstamm und zu,heterokaryotischell S t im-  
men mit in Hinsicht auI das Nompatibi l i t i tsgen gleiehen 
Kernen) starke Waehstumshemmung. Analyse mittels 
Makr0conidien zeigt, dab heterokaryotisehe Conidien bei 
Heterokaryell mit  gleiehem I~ompatibilit~tsgen viel zahl- 
reicher (etwa 4--30%) sind als bei solehen mit  beiden 
verschiedenen Kompatibil i t i tsgellen (etwa o,6 his 17 auf 
ro ooo). In  allen F~illell werden aber mehr homokary- 
otische Myeelien rail Pantothells~ure- als mit Leysinsyn- 
thesedefekt (,,I") erhalten, so dab angenommen werden 
muB, dab aueh im Myeel die Nerne rail Pantothens~iure- 
synthe~edefekt (,,p") h~ufiger silld. Das Zahlenverhi l t :  
his liegt bei Heterokaryen mit gleichem I4ompatibili t i ts- 
gell, gleich ob a oder A, zwisehen 2 und 6. Bei Hetero- 
karyen mit beidell Kompatibi l i t i tsgenen (a- und A-Kerne) 
erh6ht es sieh zugunsten der ,,p"-I4erne auf das 3- bis iiber 

lofaehe oder auf das xoo- bis fiber 5oolache des o.a. 
Wertes, je nachdem ob der ,,p"-Defekt mit  dem a- oder 
A-Kompatibi l i t i tsgen ,,gekoppelt" (heiBt hier nur :  im 
gleichen Kern. Ref.) ist. Diese Tatsache deutet Verf. mit  
der naheliegenden (Rei.) Anllahme symbiontischer (Ref.) 
,,sylltrophy" zwischell dell homo- und heterokaryotischen 
Teilen (Hyphen) des Mycels und der weiteren Annahme, 
dab im gleiche n Plasma die  Vermehrung der A-Kerne 
d u r c h  die a-Kerne gehemmt wird. Diese letztere Annahme 
kommt f fir Heterokaryen mit  llur a- oder A-Kernell nicht 
in Betracht. Da abet aueh bei ihnen Syntrophie eine 
Rolle spielt - -  die meistell Hyphen such solcher Mycelien 
sind ja homokaryotisch (vgl. Prozentangaben oben) und 
mi t  ihren Synthesedefektell auf Millimalmedium nicht 
alleill existenzf~thig - -d f i r i t e  es zu einer F6rderung der 
homokaryotischen Hyphen mit , ,p"-Kernen kommen, da 
i h r  Anspruch an Pal l tothensiure dureh deren Excretion 
ins Medium seitens der Hyphen mit  , ,l"-Kernen (die Aus- 
gangsst imme sind s o  gewih!t, dab beide Defekte im 
gleichen Kern nicht vorkommen) leichter zu befriedigen 
ist als umgekehrt der Anspruch der , , l"-Hyphen an Lysin. 
Diese F6rderullg muB relativ noch st i rker  werden, welln 
bei Heterokaryen mit  a- und A-Kernen ,,p" rail A ,,.ge- 
koppelt" ist, und die oben allgenommene Hemmung 
existiert. Denll in diesem Fall steuern die gehemmten 
A-Kerlle die Lysinsynthese, was seinerseits zu einer Hem- 
mung der ,,l ',-Kerlle (mit Gen a!) ffihren muB. Infolge- 
dessen kann es ill diesem Fall n u r  z u  minimaler Entwiek- 
h n g  des (a ,,1"). -~ (A , ,p")-Heterokaryollskommen, wo- 
bei homokaryotisehe (A, ,p")-Hyphen noch die beste 
Challce habell. --  Verf. weist auf Grund dieser Ergebnisse 
darauf hin, dab z. B. Dominallzulltersuchungell mittels 
Heterokaryen, ~r fiberhaupt, n u r  dann mit Vorsieht 
durchgeffihrt werden kSnnen. W. HMbsguth ( B o ~ ) .  

G. KOELLE, Uber die Beziehung zwischen Polyploidie und Alka- 
Ioidgehalt einiger Nicot iana .Ar ten .  Bundesanstalt  Ifir Tabak- 
Iorschullg, Forchheim. Tabak,  Forsehullg, Sollderheft an- 
l~Nich des 25jihrigen Bestehells des Institutes. 1953. S. 32. 

Bei Nieotia~za glu/i~osa, N@o/ia~a glauca, la~gsdorHii 
und eiller Kreuzung yon Nicotiana paniculatc~ X lo~gi- 
]lo~,a wurde bei di- ulld tetraploidell Formen die erzeugte 
Masse, die absolute Menge des erzeugten Alkaloids und 
der Prozentgehalt des AIkMoids festgestellt. Dabei wurde 
gefunden, dab der prozentuale Alkaloidgehalt der tetra- 
ploiden Formen tells h6her, tells niedriger als bei dell di- 
ploiden Formen ist, ulld zwar liegt er h6her, welln die Ge- 
samt-Masse der oberirdischen Pflallzenteile niedriger ist 
und umgekehrt. Bei einer oktoploiden Pflanze yon 
Ar@ogc~m~ glc~uac~ war das Gesamtgewieht der Bl i t ter  sehr 
niedrig, der prozentuale Alkaloidgehalt sehr hoch. Die 
Gesamtmenge des je Pflanze erzeugtell Alkaloids isf 
zwar nieht gleieh, unterliegt abet bei weitem nieht den 
Sehwankullgen wie die Gesamtmenge der erzeugten 
Tr0ckellsubstanz. 

Die Autorin folgert daraus, dab die Genomvermehrung 
direkt keinen EinfluB auf die Alkaloid-Bildung hat, son- 
dern dab diese indirekt iiber die Beeinflussung der Ge- 
samt-Entwicklung geht, ~ihnlieh wie bei eiller llormalen 
diploiden Pflanze yon N i c o t i ~  tc~bc~aum, wo bei gfinstiger 
Wasserversorgung viel Masse mit einem geringen Alka- 
loid-Gehalt ulld bei troekenem Wetter wellig Masse mit  
einem hohen Alkaloid-Gehalt erzeugt wird. 

Interessant wire es gewesen, such die erzeugten Wur- 
zelmellgell mit in die Untersuchung einzubeziehell, da 
diese ja als I-Iallptbildungsort des Alkaloides einell Ein- 
IluB auf die erzeugte Alkaloidmenge haben mfiBten. 

E~demc,~ ( W o Msdo~[- B ie~dor/ ) . 

HERBERT LAMPREGHT, [Jber Ohlorophylirnutanten bei P i s u m  
und die Vererbung einer neuen, geidgelben Mutante. Agri  hor- 
t i q u e  genet. (Landskrona) zo, 1--18 (1952). 

Verf. gibt eine ~bersicht  fiber die bisher bekanllten 
Chlorophyllmutanten und Fi l le  yon Buntblgttrigkeit  bei 
tJisum und deren Erbgang. In  Spaltungen wird hiufig 
ein Defizit an homozygot recessiven Chlorophyllmutanten 
gefullden, das wahrscheinlieh nicht auf geringerer Keim- 
f~higkeit der Samen, sondern auf eillem AusfaI1 in frfiheren 
Entwicklullgsstadien beruht. - -  Es wird eine kurztebige, 
mollohybrid-reeessive ~ure~-Mutante beschrieben. Das 
Gen all sich bedinge keinen Recessiven-Ausfall. Wenn ein 
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solcher in gewissen t(ombinationen auftritfi, dtirfte das 
iRestgenom oder das Plasmon ftir diesen Ausfall verant- 
wortlieh sein. Zwischen ~ (Anthozyan-Gen in Chromo- 
sore I) und Au scheint starke Koppelung zu bestehen. 

H e s s e .  o o 

HERBERT LAMPREIlHT, Weitere Koppelungsstudien an Pisum 
sativum, insbesondere im Chromosom II (Ar). Agri hortique 
genet, (Landskrona) Io, 5 1 - 7 4  (I952) �9 

Mit Hilfe zweier Kreuzungen, die fiir i6 bzw. 14 Gene 
spalten, werden bisher bekannte F2oppelungsgruppen bei 
tJisum nachgeprflft und im wesentliehen best~tigt. Es 
gelingt die Lagebestimmung des Gens fn far dreibltitige 
[nfloreszenz in Chromosom II, das damit folgende Gen- 
karte erh~lt: -Oh-Ar-S-Wb-K-Tn-. Die Koppelungs- 
analyse wird detailliert wiedergegeben.Von allgemeinerem 
Interesse ist ein Tall seheinbarer t(oppelung zwisehen 
zwei in verschiedenen Chromosomen gelagerten Genen, 
A (Grundgen ffir Anthocyanausbildung) in Chromosom 
I u n d  s (Verklebung der Samen durch Traganthaus- 
scheidung aus der Samenschale) in Chromosom II. s kann 
sich nut manifestieren, wenn die Samen in der Htilse ge- 
ntigend nahe beieinander liegen. Bei enger t~oppelung 
des Gens A mit einem Gen ftir geringen Samenabstand 
(miv) seheint deshalb s in gleichem Grade wie miv mit A 
gekoppelt zu sein. Hesse. oo  

P. MICHAELIS, 0ber die allgemeine Verbreiiueg piasmatischer 
Erbtdiger und ihre Bedeutung for die Entwicklungsphysiologie. 
Bet. dtsch, bet. Ges. 64, 196--2o7 (195I). 

In Vortragsform versucht Verf, an Hand yon Literatur- 
zitaten die weite Verbreitung plasmatiseher Vererbung 
im Pflanzen- und Tierreieh aufzuweisen und die Problema- 
tik des Gebietes - -  vor allem yon den eigenen Erfahrungen 
an Epilobium ausgehend - -  zu diskutieren. Naeh des 
Verf. Meinung gentigt schon die Tatsache, dab Plasma 
n u r d u r c h  identisehe Reproduktion vermehrt  wird, die 
These yon der allgemeinen Verbreitung plasmatiseher 
ErbtrXger zu rechtfertigen. Es ist richtig, dab die T~hig- 
keit zum , Ident i sch  reproduziert werden" die Grtmdlage 
jedes Erbvorganges ist. (Sollen die Plasmonkomponenten 
als Erbtr~ger aufgefagt werden, dann mtissen sie nicht 
nur identisela reproduziert werden k6nnen, sondern auch 
eine vom Kern unabh~ngige Spezifit~t und damit  auch 
eine kernunabh~ngige Mutabilitgt zeigen. Dieses Postulat 
ist bisher ftir den Killer-Taktor bei Parameaium, den 
Faktor ftir CO2-Empfindliehkeit bei Drosophil~ und fiir 
die Plastiden erftillt. Vom Plasmon weiB man in dieser 
Richtung gar nichts. EpI~RCSSi'S , ,peti t-Mutanten" bei 
der Here sind ein/ache Verlustmutationen. Bei Epilobium 
wird sich aus Grfinden, die Verf. selbst in der anzunehmen- 
den vielfachen Auflage verschiedenartiger Plasmonein- 
heiten ohne gesetzmgBigen Verteilungsmechanismus sieht, 
eine durchgreifende Analyse zu diesen Grundfragen schwer 
durehftihren lassen [t~ef.!]). - -  Die Bedeutung plas- 
matischer Erbtr~ger ffir die Entwicklungsphysiologie 
wird einerseits dutch Beispiele yon Xnderungen der Gen- 
manifestation dutch verseh. Plasmone und andererseits 
durch die schon bekannten Befunde des Verf. fiber die 
intraindividuetl ablaufende Plasmonumkombination und 
dabei fallweise auftretende Musterbildung illustriert. 
SehlieBlieh wird noeh erwfihnt, dab bei Epilobium die 
HXufigkeit des Auftretens yon Plasmonabgnderungen raft 
dem Alter des Klones erheblich ansteigt und der sprung- 
haft oder gleitend vor sieh gehende Vorgang der Plasmon- 
ab~nderung Parallelen zur Entstehung der Tolgeform aus 
der Jugendform aufweist (z. B. Hedera, Ch~maecyparis). 

R. Maly. oo  

W. REI$CH, 0her die Bedeutung des Heterosiseffektes bei Tabak- 
kreuzungen. Bundesanstalt fiir Tabakforschung, Torch- 
helm. Tabak-Forsehung, Sonderheft anl~Blieh des 25- 
j~hrigen Bestehen des Institutes.  1953. S. 27. 

Nach einer einleitenden Darstellung fiber den derzeiti- 
gen Stand des Heterosis-Problems insbesondere beim 
Tabak bestiitigt der Autor aueh an Versuchen, die i n  
Torchheim sell 1934 durehgefiihrt werden, dab beim 
Tabak unter bestimmten Voraussetzungen ein Heterosis- 
Effekt erkennbar ist, und zwar ist dieser um so geringer, 
ie ~hnlicher die Eltern in ihrem Habitus sind. 

Im extremsten Falle wurde eine Ertrags-Steigerung 
von 17% /estgestellt, w~hrend bei Geschwister-Kreu- 
zungen keine Ertrags-SteigerUng beobachtet werden konn- 
re. Der Nikotingehalt stieg bei den Kreuzungen nicht 
fiber die Durchschnittswerte beider Ettern an, allerdings 
muB dabei berticksichtigt werden, dab Itir diese Versuehe 
vorwiegend Soften mit geringem Nikotingehalt ver- 
wendet wurden. 

Zum Schlul3 geht der Autor auf das gerade bei Tabak 
noch umstrittene Problem der Inzucht-Depression, das 
ja in engem Zusammenhang mit. dem Heterosis-Problem 
steht, ein und weist an Hand der Ertragszahlen der 
Forchheimer Zfichtung seit i932 naeh, daB, trotzdem hier 
die Vermehrung bis zum Elite-Saatgut ausschlieBlich 
durch Selbstung erfolgte, kein Ertragsrtickgang, sondern 
eine Ertrags-Steigerung im Laufe. der Jahre beobaehtet 
werden konnte. 

E~r (Wohlsdorf- Biendor] ) . 

CHARLES M. RIOK, Hybrids between L y c o p e r s i c o n  e s c u -  
l e n t u m  MILL. and S o l a n u m  l y c o p e r s i c o i d e s  DUN. (Hy- 
briden zwischen Lyeopersicum esculentum MILL. und 
Sola~r lycopersicoides DnN.) Proc. Nat. Aead. Sci. 
U.S.A. 37, 741 744 (s 

Mit Hilfe kfinstlieher Embryo-Kultur  wurden F 1- 
Bastarde der Artkreuzung Lycopersicum esoulentum X 
Solarium lycopersicoides erhalten. Die Bastardindividuen 
zeigten st~trkere vegetative Entwieklung als beide Aus- 
gangseltern. 25 Merkmale der Hybriden wurden geprtift; 
die Mehrzahl davon war dem Solarium-Biter angeglichen 
oder mehr 'oder  wemger intermedi~r. 3 Charaktere des 
Lyo~-Eiters waren dominant. Geringe Pollen und Eizellen- 
fertilitS~t; dutch IRtickkreuzullg mit Lyo. war Nach- 
kommenschafL zu erhalten. Die Hybriden besitzen wie 
die Ausgangsformen 24 Chromosomen. In den diploiden 
Hybriden paaren etwas mehr als die H~lfte der Chromo- 
somen. In den Colchicin-induzierten Amphidiploiden 
finder Paarbildung, insbesondere in Gestalt yon Bivalen- 
ten, nahezu bei alien Chromosomen start. Die Pollen- 
fertilit~t ist hier wesentlich erh6ht. 

W. Herbst (Wittenial i. Br.). oo 

CHARLES M. RICK, The grafting relations of witty dwarf, a new 
tomato mutant. (Pfr0pfergebnisse mit Wil ty  Dwarf, einer 
neuen Tomatenmutante.) Amer. Naturalist 86, 173 bis 
I84 (1952) �9 

Die Arbeit liefert einen wertvollen Beitrag zu der Frage 
der gegenseitigen Beeinflussung yon Pfropfpartnern, deren 
genetische Konstitutiola besonders berficksiehtigt wird. 
Alle Untersuehungen wurden mit reinen Tomatenlinien, 
die sich nur in einem Gen unterscheiden, duychgeftihrt. 
Als Normalform (im folgenden mit -- bezeichnet) diente 
eine dutch Colchicinbehandlung einer haploiden Pflanze 
erzeugte Linie, als Pfropfpartner eine neue Mutante, 
Wil ty  Dwarf (wd.). Wilty Dwarf unterscheidet sich v o n +  
dutch ein recessives Gen, welches Zahl und LXnge der 
Internodien herabsetzt, die Bildung schmalerer BlOtter, 
dtinnerer Sprosse, blaugrauer Blattfarbe und Tendenz zu 
Blattabwurf bedingt. Die Pfropfungen w d / +  (wd als 
Reis, n-als Unterlage), + /wd,  wd/wd und + / +  ftihrten 
zu folgenden Ergebnissen : w~hrend die Kontrollpfropfun- 
gen einen Einflug der Pfropfung an sieh aussehlossen, 
zeigte sich in den reziproken Pfropfungen ein deutlicher 
EinfluB der Unterlage auf das Reis hinsiehtlieh Blatr- 
gr613e und Spro13dicke. Der EinfluB ging so welt, dab 
SproBdicke und Blattgr6Be der Reiser von w d / +  und 
+ / w d  etwa fibereinstimmten imd sich nicht mit den ent- 
sprechenden Werten ungepfropfter wd und + tiber- 
schnitten. Hinsichtlich filer anderen Untersehiede ver- 
hielten sich die Reiser weitgehend autonom. Doppelte 
Pfropfungen (wd/@/wd und @/wd/@) zeigten, dab die 
Wirkung der Unterlage auf das Reis wahrseheinlich auf 
das Wurzelsystem zurtickzuftihren ist. - -  Im weiteren 
Verlauf der Versuehe wurde die Nachkommensehaft 
geselbsteter Bltiten aus den Pfropfungen herangezogen 
und wie die Elternpflanzen vermessen. Alle Pflanzen ent- 
spraehen dem Genotyp ihres Elters. Die geringftigigen 
Abweichungen liegen sogar in entgegengesetzter Riehtung, 
als bei Annahme einer pfropfinduzierten Nachwirkung zu 
erwarten gewesen wXre. H. Claes (Ti~bi~egen). o o 
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Phys io log ie .  

ERWIN BONNING, 0ber den Tagesrhythmus der Mitoseh~ufigkeit 
in Pflanzen. Z. Bet.  4 o, 194--199 (1952). 

Ausgehend yon der Vermutung, dab die tagesperiodi- 
sehen Sehwankungen der Mitosehiufigkeit  eng mit  der 
Gegenwart yon Chlorophyll zusammenhingen,  wurde in 
den Vegetationspunkten yon chlorephyIlhaltigen und 
chlorophyllfreien WurzeIn und Sprossen der Prozentsatz 
in Teilung befindlieher Kerne best immt (Carminessig- 
s~ure-Quetschmethode). Chlorophyllhaltige Luftwurzeln 
von Onddium sphacelatum (Gew~ehshausbedingungen) 
und Epidendron radicc~ns (bei konstanter Temperatur  und 
kiinstlicher Beleuchtung yon 8 =-20 Uhr) zeigten ein aus- 
geprigtes Maximum der Mitosehiufigkeit  etwa 9 h nach 
Beginn der I)unkelperiode. Dagegen wurden in Wurzel- 
spitzen yon Vicic~ ]abc~ keine deutlichen Tagesschwankun- 
gender  Mitoseh~ufigkeit gefunden, aueh nicht in Wasser- 
kulturen bei normalem Licht-Dunkel-Wechsel. Bei pana- 
sehierten Pflanzen yon Tmdessc~ntia zebrina lag das Maxi- 
mum der Teilungsfrequenz in chlorophyllfreien Trieben 
erheblich niedriger als in griinen und kommt m6glicher- 
weise durch Einfliisse aus den grfinen TMlen zustande. 
Kurztagpflanzen (Perill~ ocymoides, Soja , ,Peking") und 
Langtagpflanzen (spinacic~ oleracea, Papaver somni[erum) 
zeigten unter gleiehen Bedingungen (Gew~ehshaus, 8 16 
Uhr Lieht) gleiche Lage der Teilungsmaxima (8--1o h 
nach Beginn der Dunkelperiode), was gegen eine starke 
Mitwirkung de r  endogenen Tagesrhythmik sprieht, da 
diese bet Kurz- und Langtagpflanzen unterschiedlieh veto 
Licht-Dunkel-Wechsel gesteuert wird. 

L. Stange (KNn) .  o o 

O. J. CH INOYand K. K. NANDA, Effect of vernalization and photo- 
periodic treatments on growth and development of crop plants. 
I. Varietal differences in flowering of wheat and its correlation with 
length of spike under varying photoinductive and post-photoinduc- 
five treatments. (Wirkung yon Vernalisation und photo- 
periodischer Behandlung auf Waehstum und Entwieklung 
-con Getreide. I. BI/ihtermin untersehiedlicher Weizen- 
soften und seine Beziehung zur L~nge der Nhre unter 
verschiedener photoinduktiver und postphotoinduktiver 
Behandlung.) Physiol. Plantarum (Copenh.)4, 209 223 
(I95I). 

3 Weizensorten (reine Linien) wurden direkt im An- 
schluB an die Keimung in sterilisiertem Sand in Petri- 
schalen 14 d lang photoinduktiver  Behandlung unter- 
worfen: Je 1 Gruppe der 3 Sorten wurde entweder bet 
v611iger Dunkelheit, bet gleichlangen t igl .  Lieht- und 
Dunkelperioden oder bet Dauerlieht gehalten. Ansehlie- 
Bend wurden die Keimlinge in TSpfe verpflanzt und jede 
Gruppe noehmals in 3 Gruppen unterteitt,  die innerhalb 
24 h jeweils 6h,  12 h oder dauernd beleuehtet wurden 
(post-photoinduktive Behandlung). Die dutch 2 Wieder- 
holungen gesieherten Daten des Siehtbarwerdens der 
2~hre und des Bliihbeginns der 27 verschiedenen Gruppen 
sind in Tabellen auigef/ihrt. Allgemein gilt, dab die Pflan- 
zen um so eher bliihen, je l inger  sie t ig l ich  beleuchtet 
waren. Dabei betrugen die Untersehiede im Bltihtermin 
aui Grund der photoinduktiven Behandlung etwa 24 d, 
auf Grund der post-photoinduktiven Behandlung 4 ~ bis 
5o d. Die sp&te Sorte blfihte 5 bis lO d nach der Ir(ihen. 
Aueh an der Gr6Be der zum gleichen Zei tpunkt  (5 r d) 
pr/~parierten Nhren, bzw. J~hrenanlagen ist sowohl die 
L inge  der Belichtung im Keimlingsstadium wie aueh die 
der anschlieBenden Zeit zu erkennen. 

Aach (Tiibingen). oo 

J. J. CHINOYand K. K, NANDA, Effect of vernaiizaUon and photo- 
periodic tratments on growth and development of crop plants. 
i I. Varietal differences in stem elongation and filtering of wheat and 
their correlation with flowering undercarying photoinductive and 
post-photoinductive treatments. (Wirkung von Vernal isat ion 
und photoperiodischer Behandlung auf Waehstum und 
Entwieklung yon Getreide. II. Sortenunterschiede in der 
Linge  des Halmes und der Zahl der Seitensprosse beim 
Weizen und deren Zusammenhang mit  dem Blfihtermin 
unter verschiedener photoinduktiver und post-photo- 
induktiver Behandlung.) Physiol. Plantarum (Copenh.) 
4, 427--436 (I95r) �9 

Die photoinduktive Behandlung (s. verst.  ReL) war 
auf Halmtinge und Zahl der basalen Seitensprosse nut  

von sehr geringem EinfluB. In Abhinigigkei t  v o n d e r  
post-induktiven Behandlung wuchsen die Pflanzen bet 
Dauerlicht eher und sehneller in die H6he als bet t ig l .  I2 h 
Lieht. Daffir Melt aber bet 12 h Licht das Waehstum 
l~ngere Zeit an, so dab die Pflanzen sehlieBlieh h6her 
waren Ms die dauernd belichteten. Bet nut  6 h Licht am 
Tag war das Wachstum sehr verlangsamt;  die Pflanzen 
erreichten nieht die ttShe der Pflanzen aus den vorher 
genannten Gruppen. Zu ether vermehrten Anlage yon 
basalen Seitensprossen kam es nut  bet t igl .  12 h Lieht. 
Die Hemmung der Ausl~uferbildung bet Dauerlieht wird 
auf das rasche Waehstum und den ~riihen Bliihtermin, 
die bet t igl .  6 h Licht auf den Mangel an Assimilaten in- 
folge der kurzen Lichtperiode zurtickgefiihrt. 

A aah (Ti~bingen). oo 

J. J. CHINOYand K. K. NANDA, Effect of vernalization and photo- 
periodic treatments on growth and development of crop plants. 
IV. Uptake of nitrogen, phosphorus, and potassium by wheat plant 
under varying photoinductive and post-photoinductive treatmenb. 
(Wirkung von Vernalisation und photoperiodiseher Be- 
handlung auf Wachstum und Entwicklung yon Getreide. 
IV. Aufnahme yon Stickstoff, Phosphor und Kalium 
dutch Weizenpflanzen unter versehiedener photoinduk- 
fiver Behandlung.) Physiol. Plantarum (Copenh.) 5, 
zI 32 (1952) . 

Der N-, P- und K-Gehalt  veto 5o. bis I3 o. d nach der 
Aussaat in Abhingigkei t  yon der post-photoinduktiven 
Behandlung wird jeweils getrennt ffif Halm, Bl i t ter ,  Khre 
und Kern angegeben. Allgemein gilt, dab der Prozent- 
gehalt N und P (bezogen auf Troekensubstanz) in Halm 
und Blatt  laufend abnimmt, wShrend er in der sich bil- 
denden J~hre ansteigt, so dab am Ende der Vegetations- 
periode die 2~hre den gr6Bten Anteil N und P besitzt. In- 
folge des frfihen Bliihtermins der Pilanzen im Dauerlieht 
geht hier dies Umlagerung am frtihesten und schnellsten 
vet  sieh. Der Prozentgehalt  K des Halmes und der Bl i t t e r  
n immt ebenfMls tauiend ab, bleibt aber stets gr6B~r als 
der K-Gehalt  der Nhre. Der absolute Gehalt an N, P 
und I{ i s t  in Bt~ttern yon Pflanzen rail fig1. i2 h Licht 
grSBer als bet Dauerlieht. Der Gehalt des Halmes wird 
dutch die Liehtperiode nicht beeinfluBt. Bet nut 6 h Licht 
t~gl, ist die Menge dieser Elemente je Pflanze vim geringer. 
Diese Beobachtungen werden durch zahlreiche Tabellen 
mit genauen Analysenwerten b e l e g t . -  Die Verteilung 
der N~hrstoife in der Pflanze wird auf Auxinwirkung 
zur tickgeffihrt. Aach ( Ti~bi~gen). 

O. STEINECK, F6rderung des Sliihreichtums und der Frucht- 
bildung bet Kartoffeln. Bodenkultur (Wien) 5, 449--458 
(1951) 

Das Problem wird hier im Hinblick auf die Bedeutung 
fiir den Kartoffelzfiehter untersucht. Die Ergebnisse sind 
nicht eindeutig. Pfropfungen in Freilandkultur sind 
erfolgverspreehender in den trockneren Lagen im 6stliehen 
0sterreich als in Kultur unter Glas, was mit zu groBer 
Erwi rmung  erkl~rt wird. Verhinderung der Knollen- 
bildung dutch Liehtzutr i t t  zu den unteren Stengelteilen 
braehte keine Erfolge bet Bltiten- und Fruchtansatz. Mit 
2,4-Dichlorphenoxyessigs~ure konnte bet einer Kon- 
zentration yon o , I% bet den meisten Sorten der Frueht- 
ansatz wesentlich gesteigert werden. Die in der Literatur 
za findenden Widersprfiehe beruhen vermutlieh auI nicht 
passenden Konzentrationen. Eigentlichen physiologisehen 
Problemen wird nieht nachgegangen. 

G. Kerstc~n (Bad Sooden-Allendor/). Too 

E.WEGENER, Zur Kenntnis der Leitalkaloide fermentierter 
Tabake. Bundesanstalt I/ir Tabakforschung, Forchheim. 
Tabakforschung, Sonderheft anliBlich des 25-j~.hrigen 
Bestehens des Institutes. I953. S. 2o. 

Der Begriff ,,Leitalkaloid" besagt nicht nut, dab ein be- 
stimmtes Alkaloid mengenm~Big in einem Tabak Vor- 
herrscht, sondern bildet aueh ein charakteristisehes Merk- 
mal, das mehrere Tabaksorten zu einer Gruppe zusammen- 
sehlieBt. Dureh papierchromatographisehe Trennung 
konnte der Verfasser zwei solche Gruppen ermitteln, yon 
denen die eine Nicotin, die andere Nornicotin als Leit- 
alkaloid aufwies. Bet diesen Untersuchungen konnte der 
Verfasser feststellen, dab die Tabake vom N i c o t i n - 
t y p einen Gehalt an wasserdampfiltiehtigem Gesamt- 
alkaloid besaBen, der nicht wesentlieh unter I~o lag, 
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w~hrend der N o r n i c o t i n t y p im H6chstfall einen 
Gehalt yon 0,2% an diesen Stoffen zeigte. Dabei kann 
bet ersterem Nornicotin als Begleitalkaloid auftreten, 
und bet dem anderen Nieotin. Die Art  des Leitalkaloides 
s t a n d  in keine-r Abh~ngigkeit yon Anbaubedingungen, 
die auf Minderung des Alkaloidgehaltes abzielten. Die 
Untersuchungen, die zun~chst nur auf fermentierte 
Tabake ausgedehnt wurden, zeigten, dab zum Nieotintyp 
die Soften: Landsorte Burley, U-Stamm VIII ,  Virgin D, 
Virgin A, Havanna IIc, Samsun dere, Virgin L und Bra- 
sil geh6rten, w~hrend dem Nornicotintyp Geudert- 
helmet III ,  ,FO, Havanna III ,  N. F. T 51 und Goundie 
zuzuordnen sind. Hocna~ (Wohlsdor/-Bie~cdor]). 

Cyto log ic .  

YASUTANE (~H IBA, Oytochemical studies on chloroplasts. I. 0yto- 
logic demonstration of nucleic acids in chloroplasts. (Cytoche- 
mischeUntersuchungen an Chloroplasten. I. Cytologischer 
Nachweis yon Nucleins~uren in Chloroplasten.) Cyto- 
logia (Tokyo) 16, 259--264 (1951). 

BlOtter von Selagi~ella Savatieri, Tradescanlia /lumi- 
, emis  und Rhoeo discolor werden 4 8 Std lang in Alkohol- 
Glycerin (4:I) bet 4 o - - 5 o ~  fixiert und fiber Xylol zu 
Paraffinschnitten verarbeitet.  Positiv reagierten die 
Chloroplasten auf Anf~rbung mit gereinigter Methylgrfin- 
16sung (blaugrfine F~rbung) sowie auf FEUI.GEN (I{ontrollen 
gegen mit Trichloressigs~ure vorbehandelte Sehni t t e ) .  
Reaktion mit Pyronin allein ergab auch nach Ribonucle- 
aseeinwirkung (o, 3 mg/cm 3, I - - 2  Std bet 60 ~ C) blaBrote 
F~rbung der Plastiden. Ebenso war die purpurrote Farbe 
der Plastiden nach Doppelf~rbung mit  Methylgrfin-Pyro- 
nin nach vorangegangener Ribonucleaseeinwirkung nur 
naeh Hellpurpur abgeschw~cht. Angaben fiber die ge- 
nauere Lokalisation der Anf~rbung in den Plastiden 
(Grana oder Stroma) fehlen ebenso wie Kontrollen des 
Ausfalles der Nuelealreaktion bet unhydrolysierten 
Sehnitten. Hochpolymerisierte und depolymerisierte 
Desoxyribonucleins~uren sind somit naeh Verf. Meinung 
in den Chloroplasten nachgewiesen, w~hrend er das Vor- 
kommon yon RNS in den Plastiden noch als unsieher 
betrachtet.  R. Maly ( Ti~bingen.) oo 

D. (L COOPER, The transfer of desoxyribose nucleic acid from the 
tapetum to the micrasporocytes at the onset of meiosis. (Die Uber- 
tragung yon Desoxyribosenucleins~ure vom Tapetum zu 
den Mikrosporocyten beim Beginn der Meiose). Amer. 
Naturalist  86, 219--229 (1952). 

Wenn sich in der Anthere die sporogenen Zellen im 
sp/~ten Leptot~Ln befinden, bilden sieh an der Oberfl~ehe 
der Kerne der Tapetenzellen kleine Kugeln, die sieh wie 
Chromatin (z. B. nach FEIJImXN) f~rben. Sic wandern 
dutch die Tapetenzellwand zwisehen die Pollenmutter- 
zellen ein. Gleiehzeitig bewegen sieh die Kerne von diesen 
yon der Ni t te  zur Peripherie der Zelle; dabei orientieren 
sich die Centromeren ihrer Chromosomen so, dab sie dem 
Tell der Kernwand anliegen, der die Zellmembran beriihrt. 
An dieser Stelle nun dringen die erwXhnten Kugeln in den 
Kern ein. Sie verbinden sich in der Centromerenregion 
mit  den gepaarten Chromonemen; dabei werden diese 
dicker und starker f~rbbar und paaren sieh enger als in der 
distalen Region. Hierauf nehmen die Mikrosp0rocyten- 
kerne wieder eine zentrale Lage in der Zelle ein. Die Vor- 
g~nge wurden bet 17 Angiospermenarten liickenlos, bet 
weiteren 6 Arten Ifickenhaft beobachtet. Bet Lilium regale 
und L. rnar/agon erfolgt in den Samenanlagen zu Be- 
ginn der Meiose eine Wanderung yon ebenfalls wie Chro- 
matin IXrbbaren Kugeln zum Megasporoeytenkern, und 
zwar yon den Nucelluszellkernen aus. - -  Im Cyptoplasma 
der Tapetenzellen entstehen nach Ablauf der beschrie- 
bench Prozesse Wachstr6pfehen. Sie werden ausgeschie- 
den und tragen zur Bildung der Exine der sich entwickeln- 
den Pollenk6rner bet. A. Reitberger (Rosenho]). oo 

KONRAD KEIIK and OTTO HOFFMANN-OSTENHOF, Ghromo- 
some fragmentation in A l l i u m  c e p a  induced by seed extracts of 
P h a s e o l u s  ~ u l g a r i s .  (Chromosomenfragmentation bet 
Allium Cepa dureh Samenextrakte yon -Phaseolus vul- 
g~ris.) Caryologia (Pisa) 4, 289--294 (1952). 

W~Brige Extrakte  einj~hriger _Phaseolus-Samen hemmen 
die Mitoset~ttigkeit der Wurzelspitzen yon Allium cepa 
nach 8 h ]?;inwirkung. Rficksetzversuche zeigen 6otl  
nach Einbringen in Leitungswasser wieder Mitosen, 

welche verschiedene Chromosomenaberrationen, vor 
allem Fragmentat ionen zeigen (auf Rekombinationen ist 
leider nicht geachtet w o r d e n -  der Ref.). Auch Ver- 
dfinnung des Extraktes  (1:2 und i:4) haben n0ch eine, 
wenn auch sehw~chere Wirkung. Ext rak t  yon 5 --6 Jahre 
altem Bohnensamen 16st mehr Chromosomenaberrationen 
aus als derjenige einj~hriger Samen (21,3~o aberrante 
Anaphasen). H. Marquc~rdt (Freiburg i. Br.). oo 

Z f i c h t u n g .  

J. M. ARMSTRONG, Self-sterility studies in alfalfa. (Unter- 
suchungen fiber die Selbststerilit/~t bet Luzerne.) Scient. 
Agricult. 32, i53--162 (1952) . 

Aus 2ooo Einzelpflanzen yon Luzerne wurden 27o 
Pflanzen ausgelesen, die an Wuchs, Vitalit~t u .a .  den 
Anforderungen des Zfiehters entspraehen. Naeh Durch- 
ffihrung yon Selbstungen wurden 26 Pflanzen gefunden, 
die bet geringem Ansatz nach Selbstung einen guten An- 
satz bet freiem Abblfihen hatten. 8 von ihnen wurden ffir 
die weiteren Untersuchungen verwendet. Die Unter- 
suchungen wurden z .T .  an Stecklingen im Winter  im 
Warmhaus durchgefiihrt. Cytologische Untersuchungen 
ergaben, dab von 8 Pflanzen eine normale Meiose hat te  
und mittelguten Pollen lieferte, I lieferte bet normaler 
Meiose sehr guten Pollen, w~hrend die letzte eine gest6rte 
Meiose zeigte und sehr sehlechten Pollen lieferte. Es be- 
steht ein Zusammenhang zwisehen dem Ablauf der Meiose 
und der Pollenqualit~t, weswegen der Verf. bet allen Ver- 
suchen zur Hybridziichtung bet Luzerne, zu deren F6r- 
derung die Untersuchungen angestellt wurden, die cyto- 
logische Untersuchung des Ausgangsmaterials empfiehlt. 
Bet der Verarbeitung des F1-Materials wurde festgestellt, 
dab die Selbststerilit~t au~ mehreren Anlagen beruht, 
wobei eingerXumt wird, dab allelomorphe Serien und 
modifizierende Faktoren eine Rolle spielen k6nnen. Die 
Nachkommen der F1-Pflanzen zeigten z .T .  gesicherte 
Differenzen im Samenansatz, was auf bestimmte Kombi- 
nationen yon Selbststerilit~tsfaktoren zurfickgeffihrt 
wird. Zur Erzeugung yon Verbrauchssaatgut sell die 
Methode der Doppelkreuzung herangezogen werden. 
Vorbedingung hierffir ist ein Ausgangsmaterial, dessen 
Selbststerilit~tt eine weitgehende Selbststerilit~t der F 1 
zur Folge hat. Ref. ist der Meinung, dab angesichts der 
groBen Streubreite der Luzerne 8 Pflanzen eine zu sehmale 
Basis ffir so weittragende Schlfisse, wie sic Verf. zieht, 
sind. If. Zimmerman• ( Mi~mheberg/M~rk). oo 

K. SCHMID und K. ORBECK, Uber den Entwicklungsstand der 
Virgin-Znchtung, sowie 0ber Ernte und Troeknung yon Virgin D. 
Bundesanstalt ffir Tabakforschung, Forchheim. Der 
Deutsche Tabakbau, 33. Jahrgang I953 Seite 141. 

Die Autoren weisen zun~chst auI den EinfluB der 
Qualit~tsansprfiehe an die Ziiehtung yon Sehneidegut- 
Tabaken bin. Diesen kommen die ,,eehten" Virgine am 
n~chsten, jedoch werden sic in Deutschland nieht an- 
gebaut, da sie sehr empfindlich in der Pilanzenanzucht 
sind, hohe Ansprtiehe an die Wasserversorgung und 
Trocknungsteehnik stellen und einen um etwa 2O~o 
niedrigeren Ert rag bringen. 

Es wird daher zur Zeit bet uns vorwiegend die Sorte 
Virgin Gold A angebaut, die die echten Virgine zwar an 
Ertrag fibertrifft, auch in der Farbe den jetzigen An- 
sprfichen geniigt, aber in bezug auI die inhere Qualit~t 
nieht befriedigt. 

Es ist daher notwendig, dutch Kreuzung mit echten 
Virginen Formen zu sehaffen, die in Mitteleuropa an- 
gebaut werden k6nnen und die den gestellten Qualit~ts- 
Ansprfichen genfigen. Diesen Weg hat die Bundesanstalt 
ffir Tabakforsehung auI breiter Grundlage neu be- 
sehritten. Es werden bereits zwei Kreuzungen genannt, 
die in dieser Riehtung einen beaehtliehen Fortschrit t  dar- 
stellen. AuBerdem wird die Sorte Virgin Gold D erwXhnt, 
die unter Beachtung bestimmter Anbau- und Trocknungs- 
vorschriften bet uns angebaut werden kann. 

AbschlieBend weisen die Autoren darauf hin, dab diese 
Mitteilung nur als vorl~ufige zu betraehten ist und noch 
umfangreiehe Arbeiten in bezug auf die Zfiehtung, den 
Anbau und die Troeknung zu erledigen sind, bis der An- 
bau der echten Virgine bet uns in gr6Berem Umfang mit 
Erlolg in der Praxis betrieben werden kann. 

Endeman~ (WoMsdor/-Bie~zdor/.). 
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M.T. TIMOFEEVA-TJULINA, Die Winterhiirte des auswa�9 
den (mehrjfihrigen) Weizens. Selekcija i Semenovodstvo !9, 
H. 3, 4 4 - - 5 8  (1952) [Russisch] .  

Die S t a u d e n w e i z e n  Nr. 2 u n d  3 h a b e n  b i she r  u n t e r  den  
s t r e n g e n  k l i m a t i s c h e n  B e d i n g u n g e n  Moskaus  wegen  
m a n g e l n d e r  W i n t e r h g r t e  n i c h t  die in  sic ge se t z t en  Er-  
w a r t u n g e n  erifil l t .  Die  W i n t e r h ~ r t e  h/~ngt n a c h  L ~ s ~ x o  
yon  der  D a u e r  des ,, J a r o v i s a t i o n s s t a d i u m s "  ab, w g h r e n d  
dessert die P f l a n z e n  n iede re r  T e m p e r a t u r e n  bedt i r fen .  
Bet  den  S t a u d e n w e i z e n  d a u e r t  dieses 30 d ,  worauf  die 
P f l anze  in  das  ,L ich t s tad ium"  e in t r i t t .  W e n n  dieses bet  
zu n i ed r igen  T e m p e r a t u r e n  d u r c h l a u f e n  wird,  so e r f r ie ren  
die P f l anzen .  Dis  Ansl~ufer ,  aus  d e n e n  s~ch die P f l a n z e n  
des 2. J a h r e s  bi iden,  bes i t zen  racis t  / i b e r h a u p t  ke ine  
W i n t e r h g r t e ,  d a  sic a n  de r  M u t t e r p i l a n z e  e r s t  n a c h  de ren  
E i n t r i t t  ins  L i c h t s t a d i u m  geb i lde t  werden .  ~Eine U m-  
s t e l l ung  is t  b i she r  n i c h t  ge lungen,  und  die Erz i e lung  einer  
w i n t e r h a r t e n  Sor te  d u t c h  K r e u z u n g  s t6Bt  an t  die 
Schwier igke i t .  d ab  es sich s chon  t im e inen  B a s t a r d  
Weizen  X Quecke  h a n d e l t ,  der  bet R f l c k k r e u z u n g  mi t  
Weizen  die Mehr j~hr igke i t ,  bet  R t i c k k r e u z u n g  m i t  Quecke  
die K o r n e i g e n s c h a f t e n  des -VVeizens ver l ie r t .  

M. Onno (Wien-Mariabrunn).  oo 

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

R. J. W. BYROE: Experiments on the control of brown rot of apples 
and plums I!. Winter spraying trials. ( U n t e r s u c h u n g e n  zur  
B e k ~ m p f u n g  der  Moni l i a -Fruch t fXule  bet Npfeln  u n d  
Pflaumen. IL W i n t e r s p r i t z v e r s u c h e .  J. t t o r t i c u l t .  Sci. 27, 
192 20o (19521- 

I n  m e h r e r e n  V e r s u c h s r e i h e n  wurde  die W i r k u n g  ver-  
s ch iedene r  F u n g i c i d e  au f  die S p o r e n b i l d u n g  yon  SMero- 
tinia ]ru~tigena u n d  laxa AD]~Rtt, U. R ~ L  m i t  dem Ziele 
u n t e r s u c h t ,  die S p o r e n b i l d u n g  bei  F r u c h t m u m i e n  u n d  
Zweiggr id  zu u n t e r b i n d e n  u n d  d a m i t  e ine N e u i n f e k t i o n  
der  F r t i c h t e  zu v e r h i n d e r n  Die Mi t t e l  w u r d e n  zun~chst 
a n  g e t a u c h t e n  F r u c h t m u m i e n  ge tes te t ,  de ren  Sporen-  
b i l d u n g  k o n t r o l l i e r t  wurde .  V o r a u s s e t z u n g  ffir die B r a u c h -  
b a r k e i t  der  Mi t t e l  i s t  e ine c u r a t i v e  (eradicant )  W i r k u n g .  
AlIe gepr f i i t en  M i t t e l g r u p p e n  wie o rgan i sche  Quecks i lber -  
v e r b i n d u n g e n ,  S u b s t i t u e n d e n  des Pheno l s  u n d  Cresols, 
H y d r o c h i n o l i n - D e r i v a t e  u n d  ve r s ch i edene  o rgan i sche  
V e r b i n d u n g e n  ze~gen eine gewisse W i r k u n g .  W e i t a u s  a m  
b e s t e n  wi rk te  o . a - - o , 3 %  P h e n y l - Q u e c k s i i b e r c h t o r i d .  
Mi t  d iesem Mi t t e l  w u r d e n  F r e i l a n d v e r s u c h e  d u r c h g e f a h r t .  
Sp~ i t zungen  w g h r e n d  der  V e g e t a t i o n s r u h e  au f  P f l a u m e n -  
b~ume  m i t  h X n g e n g e b l i e b e n e n  F r a c h t m u m i e n  a n d  au f  
A p i e l b ~ u m e  k o n n t e n  die S p o r e n b i l d u n g  wi ih rend  der  
V e g e t a t i o n  zwar  s t a r k  h e r a b s e t z e n ,  j e d o c h  r e i c h t  se lbs t  
e ine V e r m i n d e r u n g  der  S p o r e n b i l d u n g  u m  90 % n i c h t  aus,  
eine N e u i n f e k t i o n  der  F r f i ch t e  zu v e r h i n d e r n .  

H. Reich ( fork ) .  oo 

K. HASSEBRAUK und A.v.  HORN: Untersuchungen iiber die 
BekiimpfungsmOglichkeit des Spargelrostes (Puc~enh~ aspa-  
*'ag~) mit Fungiziden. Nachr.bl. Dtsch. Pflanzenschutz- 
d iens t  (Braunschweig)  4, 1 ~ 1 7 6 1 7 6  (1952)" 

S p r i t zve r suche  e rgaben ,  dab  F u k l a s i n  v611ig wi rkungs -  
los ist.  K u p f e r m i t t e l  s e t z t e n  den  IRostbefall  bet  e in-  u n d  
zweij~thrigen Spa rge Ian lagen  e twas  he rab ,  bet  Xiteren s ind  
sic ohne  merk l i che  W i r k u n g .  Als Bek~mpfungsma i3 -  
n a h m e n  gegen den  Spargelros~ w i rd  d e s h a l b  die d re ima l ige  
S p r i t z u n g  yon  ein- und  zwe i j~hr igen  A n l a g e n  empfoh len ,  
v e r b u n d e n '  m~t B e s e i t i g u n g  der  ~Vildpf lanzen u n d  Ver-  
b r e n n u n g  des Spa rge l s t rohs  bis  sp~ tes t ens  i .  Dezember .  
Aul3erdem soll bet  N e u a n l a g e n  die N a c h b a r s c h a f t  ~ l te re r  
S p a r g e l b e e t e  g e m i e d e n  werden .  Rei~nuth.  oo 

F. HEROLD: tl~tersuchungen zur Rett~chsehwiirze und zur Biolo- 
gic ihres Erregers A p h a n o m y c e s  ~'aphanl K ENDR~ inl Vergleich 
mit weiteren Aph anomyces -Ar t en .  Phyropath .  Z. x 9, 79 - -  125 
(1952). 

N a c h  e iner  k u r z e n  E i n l e i t u n g  t iber die Gesch ich t e  u n d  
w i r t s cha f t l i che  B e d e u t u n g  der  K r a n k h e i t ,  die in  Slid- 
d e u t s c h l a n d  z ieml ichen  S c h a d e n  v e r u r s a c h t ,  w i rd  zu- 
nNchat  a n  H a n d  zah l r e i che r  Abb ,  das  E r s c h e i n u n g s b i l d  
der  I ~ r a n k h e i t  zufgezeigt ,  I m  zwei t en  A b s c h n i t t  w e r d e n  
die V e r f a h r e n  zur I so l i e rung  and Reinkultur des  Er rege r s  
u n d  die dabe i  a u f t r e t e n d e n  Schwie r igke i t en  geschi lder t .  
I n  z ah l r e i chen  V e r s u c h e n  w i rd  das  V e r h a l t e n  u n d  die 
W u c h s f o r m  auf  v e r s c h i e d e n e n  N~hrbOden,  sowie B i l d u n g  

der  Zoo- u n d  Oospol-en u n d  die B e d i n g u n g e n  h ie rzu  s tu -  
dier t .  Die K e i m u n g  der  Oosporen  wurde  beobaChte t .  Im 
Vergle ich  m i t  a n d e r e n  A phanomy~es-Arten s te l l t  A raphani 
in  bezug  auf  die N ~ h r b 6 d e n  u n d  B e h a n d t u n g  besonde re  
Anspr t iche .  ]~2in wei te re r  Tell  der  A r b e i t  befal3t s ich  m i t  
der  A b h g n g i g k e i t  der  X r a n k h e i t  yon  d en  5kolog ischen  
F a k t o r e n ,  wobei  gezeigt  werden  k o n n t e ,  d a b  die K r a n k -  
he i t  in  k e i n e m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  der  B o r v e r s o r g u n g  der  
P f l anze  s t e h t  a n d  T r o c k e n h e i t  sowie h o h e r  Minera lsa lz-  
geha t t  das  A u f t r e t e n  de r se lben  h e m m e n ,  Bet  V e r s u c h e n  
m i t  v e r s e u e h t e r  S t u t t g a r t e r  E rde  sowie in  ra i l  dieser  in-  
f i z i e r t em Sand,  L e h m  u n d  K o m p o s t  war  der  Befa l l  m i t  
IRett ichschwArze i m  Sand  a m  s tArks ten ,  in  K o m p o s t  
t r a t e n  ke ine  S y m p t o m e  auf.  Nach  A n s i c h t  des Verf. wird  
die A u s b r e i t u n g  des Prizes i m  B o d e n  weniger  d u t c h  die 
Mikrof lo ra  des Bodens ,  s is  v i e l m e h r  d u t c h  dessen phys i -  
ka l i sohe  F a k t o r e n  bee inf luBt .  Zur  B e k a m p i u n g  h a t  s ich 
die S a a t g u t b e i z u n g  als u n w i r k s a m  erwiesen,  doch k a n n  
d u t c h  F ru ch t w ech s e l .  Dt ingung ,  W a h l  der  Sor te  u n d  des 
S t a n d o r t e s  eine V e r r i n g e r u n g  des A u f t r e t e n s  der  K r a n k -  
hei t  b e w i r k t  werden .  Sprau. oo 

MACLAOHLAN, D. $., LARSON and WALKER,  Strain 
Interrelationships in Potato Virus A. ( S t a m m e s u n t e r -  
schiede be im Kar to f fe lv i rus  A.) Research  Bull .  Univ. 
Wise. i8o ,  1 - - 3 6  (1953)- 

Als bes te  Tes tp f l anze  zur  U n t e r s c h e i d u n g  von  A- 
S t ~ m m e n  wurde  Nicandra physMoides be iunden .  6 ver-  
sch iedene  A-S tXmme liel3en sich sowohl  d u t c h  E in re iben  
wie d u t c h  Myzus  persi~ae auf  T a b a k  Nicotiana syl- 
vestris, Petunia hybrids, Nicandra flhysaloides u n d  Datura 
stramo~i~nr vat .  to, ruin ~ibertragen. Al lerd ings  w a r d e n  bei  
l e t z t e re r  m i t  2 A-St /~mmen keine  S y m p t o m e  b e o b a c h t e t .  
D u t c h  A p h i d e n  k o n n t e  das  A-Virus  n i c h t  t i be r t r agen  
werden  auf  mehre re  A r t e n  yon  Physalis u n d  Dat~.Fa, 
sowie auf  Ni#o~iana glutieosa, Sol. andigenunr Sol. 
sahivkii, Sol. chacoense Sol. sMtense, Sol. verruaosum. 
Sol. longipedieellatum, Sol. commersonii, Sol. polyadenium, 
T o mat e ,  Capsicum, Lyoopersicum {)impinblli]olium und  
Lyoium rhombi folium. N e b e n  s y s t e m i s c h e n  S y m p t o m e n  
wurden  Lokallgsionen nach Saf t e in r e ibung  b e o b a e h t e t  
bet Lyaium halimi/olium, Ly~ium rhombi~olium, Lycium 
barbatum, Sol. demissum a n d  Lyaopersicum pimpinelli- 
[olium. I m  Gegensa tz  zu K a r t o f f e l s t au d en  w u r d e n  
auf  T a b a k ' d i e  S y m p t o m b i l d e r  des A-Virus  d u t c h  zu- 
s/~tzliche I n f e k t i o n  mi t  X- oder  Y-Vi rus  n i e h t  ve r s tg rk t .  - -  
W ~ h r e n d  rai l  Saf t  yon  A-ha t t igen  Datura tatula und  
t~etunia Nar to f fe l so r t en  inf iz ier t  werden k h n n e n ,  ge t ingt  
dies n i c h t  yon  T a b a k  oder  Nicandra physMoides aus. - -  
P f rop fve r suche  mi t  A - S p e n d e r n  e r g a b e n  die B i ldung  yon 
Nekrosen  bet  Br i t i sh  Queen,  I r i sh  Cobbler  und  Up- to -  
Date ,  w o b e i  dis  S y m p t o m e  s t a r k  va r i i e r t en  u n d  bis zu 
Aeronekrose  re ich ten-  Nach  L a u s t i b e r t r a g u n g  r eag i e r t en  
diese So f t en  ra i l  nek ro t i s chen  F lecken  aueh  auf  B la t t -  
s t ie len  u n d  Stengel ,  a b e t  ohne  Acronekrose .  Schwe~e 
Knol l ennekrose  begle i te te  schwere  Aeronekrose .  Die 
So f t en  K a t a h d i n ,  K e n n e b e c  u n d  Sebago l ieBen sich 
weder  d u t c h  P i r o p i u n g  noch  d u t c h  L a u s f i b e r t r a g u n g  
inf izieren.  Bet  L a u s i i b e r t r a g u n g  auf  ve r sch ieden  a r e  
Keime anf~ll iger Sor t en  wurde  eine Al te r s res i s tenz  fest-  
ges te l l t ;  schon bei 16 era YVuchsh6he k o n n t e  ke ine  In-  
f ek t ion  m e h r  erziel t  werden  - -  Als Tes tp f l anze  wi rd  
L~,~opersiaum pimpinellifolium, das  i m  Gegensa tz  z~ 
~ol. demissum ausschl ieBlieh m i t  A u n d  n i e h t  m i t  ~2 u n d  
Y Lokall/~sionen gibt ,  bevorzug t .  - -  Die L e b e n s d a u e r  
war  be t  e inem s c h w a c h e n  S ta tu re  12 S t u n d e n  u n d  zwei 
s t a r k e n  S t ~ m m e n  18 S tunden .  P r ~ m u n i t ~ t s v e r s u c h e  mi t  
Nicandra physaloides ver l ie ien  posi t iv .  Die V e r d t i n n u n g s -  
g renze  l iegt  bet  s c h w a c h e n  S t ~ m m e n  bet  1 : io ,  bet  s t a r k e n  
S tXmmen bet  i :  5 o; die I n a k t i v i e r u n g s t e m p e r a t u ~  
s chwache r  St~tmme be t  44 ~  s t a rk e r  bei  52% Die 
e inzelnen S t ~ m m e  ze ig ten  ke ine  K o n z e n t r a t i o n s u n t e r -  
schiede.  - -  O p t i m a l e  t 3 b e r t r a g u n g  d u t c h  M. p. wurde  
erziel t  naeh  einer  H u n g e r z e i t  yon  6o M i n u t e n  vor  der  
V i r u s a u f n a h m e ,  20 M i n u t e n  langer  Saugze i t  bet  der  Auf-  
n a h m e  des Virus u n d  i5  M i n u t e n  langer  Abgabe ,  wobei  
diese s ieh u n m i t t e l b a I  an  die A u f n a h m e  anschliel3en muB. 
Bet  m e h r  als 3 ~ M i n u t e n  Differenz zwisehen  Virus-  
a n f n z h m e  u n d  A b g a b e  ge l ingen YJber t ragungen  nieht  
mehr .  Bet  N a c h e i n a n d e r i n f e k t i o n e n  mehre re r  P f l a n z e n  
in Z w i s c h e n r ~ n m e n  yon 5 M i n u t e n  auf  jeder  P i l an ze  wird 
hOchstens  die 2. Pf lanze  noch  infizier t .  Rofl (Voldagse~.) 


