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h a n d e l t  s ich in W a h r h e i t  n i c h t  u m  eine Dars t e l lung  der  
Evo lu t ion ,  sonde r n  - -  wie ers t  der  U n t e r t i t e l  a n k f i n d i g t - -  
tim eine G e  s c h ic  h t e der  E v o l u t i o n  a n h a n d  ausgewghl-  
t en  Quel lenmater ia l s ,  also u m  die geis tesgeschicht l iche  
und  geis teswissensehaf t l iche  Ana lyse  des (biologischen) 
Evo lu t ionsgedankens .  , ,Der S e h w e r p u n k t  l iegt  in  der 
P r o b l e m g e s c h i c h t e . "  Das B u c h  w e n d e t  s ieh also in  ers ter  
Linie an  die Nich tb io logen ,  v o r n e h m l i c h  a n  die Geistes-  
wissenschaf t le r  u n d  s te l l t  den  wohl  e r s tmal ig  yon  e inem 
Biologen u n t e r n o m m e n e n  Versueh  dar,  ein biologisches 
P h ~ n o m e n  in  ge is tesgeschicht l icher  B e l e u c h t u n g  ver-  
s tgnd l i ch  zu machen .  Ob die k n a p p e n  e in le i t enden  Be- 
m e r k u n g e n  fiber den  Evo lu t ionsbegr i f f  f~r den  ange- 
sprochenen Leserkreis  ausre ichen,  mag  bezweifel t  warden,  
d e n n  es wird  im wesen t l i chen  n u t  auf  das  V e r w a n d t -  
s cha f t sp rob l em (Phylogenie)  e ingegangen.  Die d r e i  
t l a u p t t e i ! e  b r ingen  a u c h  ftir den  h i s to r i sch  in te ress i e r t en  
Biologen eine Ffille yon  ausgewgh l t em Quel lenmater ia l ,  
das  der  Verf. m i t  Geschick  in ein Geri is t  h is tor ischer ,  
b iograph i sche r  u n d  k o m m e n t i e r e n d e r  A n g a b e n  e i n g e b a u t  
ha t ,  so dab  m a n  sich le ich t  yon  jeder  Epoche ,  v o n  den  
Vors t e l lungen  eines j eden  Au to r s  ein Bi ld  m a c h e n  kann. 
Der erste  Tail b e h a n d e l t  die E v o l u t i o n s v o r s t e l l u n g e n  des 
A l t e r t u m s  und  des Mi t t e la l t e r s  u n d  wird  als vorwissen-  
schaf t l iches  S t a d i u m  des E v o l u t i o n s g e d a n k e n s ,  als Sea- 

d ium der  , , A b s t a m m u n g s l e h r e n  ohne  A b s t a m m u n g s -  
wisser /schaf t"  beze ichne t .  Der  zweite  Teil, der  im wesent -  
l ichen die Rena i s sance  und  die AufklXrung bis einschlieB- 
l ich KANT umfaBt ,  b i lde t  das  S t a d i u m  der  wissenschaf t -  
l ichen V o r a r b e i t e n  u n d  e rh ie l t  den  U n t e r t i t e l :  ,,Ab- 
s t a m m u n g s w i s s e n s c h a f t  ohne  A b s t a m m u n g s l e h r e n " .  E r s t  
der  d r i t t e  (umfangre ichs te)  Tell  b r i n g t  m i t  der  Epoche  
der  , ,bewuBten A b s t a m m u n g s w i s s e n s c h a f t e n "  des 19. und  
2o. J a h r h u n d e r e s  die Vielfa l t  der  P rob l eme  und  Evo-  
lu t ions theor i en ,  die uns  noch  h e u t e  l ebha f t  beschgf t igen ,  
wobei  als ein Beispiel  der  P r o b l e m e n t w i c k l u n g  der  Gene-  
ra t ionswechse l  ausf i ihr l icher  b e h a n d e l t  wird .  - -  W e n n  es 
auch  dem p r a k t i s c h e n  Forscher  niche le ich t  fal len dfirf te,  
s ich in e inem Zuge d u t c h  die oft  - - f i i r  uns Heut ige  - -  
a b s t r u s e n  Vors t e l lungen  der  a n t i k e n  und  mi t t e l a l t e r l i ehen  
G e l e h r t e n  bis zu den  l ebend igen  P r o b l e m e n  der  Moderne  
h i n d u r c h  zu lesen, so b i e t e t  doch  das W e r k  g le ichsam als 
Nachsch lagewerk  u n d  Que l l enkunde  eine F u n d g r u b e  yon  
G e d a n k e n  und  A n r e g u n g e n  ffir jeden,  der  der  Mater ie  in 
irgendeiner F o r m  n a h e s t e h t .  Ft~r d ie jenigen,  die sich auf  
die Auswah l  des Verfassers  n iche u n b e d i n g t  ver lassen  
wollen,  i s t  das 5 ~ Sei ten  I<le indruek umfassende  Ver-  
zeichnis  der  Or ig ina lque l len  yon  h f e h s t e m  Were.  Um- 
fangre iche  Pe r sonen-  u n d  Sachreg is te r  besch l iegen  das 
ungew6hn l i che  Werk .  H. J. M~lle~ (Quedli~burg). 

REFERATE. 
Genet ik .  

J. SGHWEMMLE, Gibe es eine selektive Befruchtung? II I .  Biol. 
Zbl. 71 , r 5 2 - - 1 8 3  (1952). 

Die Ergebn i s se  der  vo r l i egenden  Arbe i t ,  die au f  der  
Auswereung  zah t re icher  Oenothera-Kreuzungen be ruhen ,  
bes t~ t igen  Ir i ihere E rgebn i s se  des Verf. (Zi ichter  23, 
I53 ). So is t  die H~uf igke i t ,  m i t  der  eine K o m p l e x h e t e -  
rozygote  in  K r e u z u n g e n  au f t r i t t ,  abhXngig  yon  der  gene- 
t i s chen  K o n s t i t u t i o n  der  Eizelle u n d  des Po l lenseh lauches .  
Sie wi rd  b e s t i m m t  d u r c h  die miteels  airier Zah l  ausdr i ick-  
bare  AffinitXe zwischen  beiden.  Die Aff in i t / i t en  s ind ver-  
schieden,  beispielsweise betr~tgt (im Jah re  I949) die yon  
B zu hsc  21,9 , die yon  1 zu hsc  28,6, die yon  1 zu 1 2,6. 
Die ve r sch i edenen  Af f in i t g t swer t e  des Jah res  '1944 s t im-  
men  mie denen  des J ah re s  1949 n i c h t  f iberein.  Besonde r s  
f~llt  auf,  dab  die Affinit ,~t der  1 -Samenan lagen  zu den  ver-  
s ch iedenen  P o l l e n s c h l a u c h s o r t e n  du rchweg  z u g e n o m m e n  
ha t .  Bei  den  K r e u z u n g e n  des J ah re s  I949  mi issen  die 1- 
S a m e n a n l a g e n  die Po l l ensch lguehe  u n t e r  mfg l icherweise  
giinstigeren Aul3enbed ingungen  basse t  c h e m o t r o p i s c h  an- 
gezogen h a b e n  als bei den  gle ichen des J a h r e s  I944.  Die 
Reihenfo lge  is t  a b e t  die gleiche gebl ieben.  Die B - S a m e n -  
an l agen  h a b e n  auf  die Au13enbedingungen  des J ah re s  1949 
of fenbar  a n d e r s  als die 1 -Samenan lagen  reagier t ,  die auch  
sons t  empf ind l i che r  zu sein sche inen  (z. B. w e n n  sic ~ber-  
a l t e r t  sind).  Die Ergebn i s se  m a n c h e r  K r e u z u n g e n  mi t  
Nachbes t~ tubung  d e u t e n  n g m l i c h  d a r a u f  bin,  dab  die 
1 -Samenan iagen  die Fgh igke i t ,  Pollenschl/~uehe chemo-  
t r op i s ch  anzuz iehen ,  eher  e inbt iBen als die B - S a m e n a n -  
lagen.  Viel le icht  i s t  die E r h f h u n g  der  Af f in i tg t  yon  B zu 1 
d a r a u f  zur i ickzuff ihren ,  dab  die R e a k t i o n s f g h i g k e i t  der  
I -Schl~uche  I949 gr6Ber war  als 1944. Der  Ausfal l  ge- 
wisser  K r e u z u n g e n  s p r i ch t  fiir eine W a c h s t u m s h e m m u n g  
von  Po l l ensch lguchen  b e s t i m m t e r  gene t i scher  I<onsti- 
t u t i on .  - -  DaB es eine se lek t ive  B e f r u c h t u n g  gibe, i s t  
nach  Verf. sieher.  A. Reitbevger (Rose,he/) .  oo 

J. SGHWEMMLE, Selektive Befruchtung als ErkRirung unerwarte- 
ter Kreuzungsergebnisse. Biol. Zbl. 71, 353--384 (I952). 

In  sehr  n m f a n g r e i c h e n  K r e u z u n g e n  wi rd  die F rage  der  
s e l ek t iven  B e f r u c h t u n g  bei N a c h k o m m e n  der E u o e n o t h e -  
ren Oe. Ber/eriana u n d  odorata waiter  f lbe ra rbe i te t .  Bei  
K r e u z u n g e n  m i t  d iesen A r t e n  u n d  i h r e n  B a s t a r d e n  t r e t e n  
die m f g l i c h e n  I s  n iche in der  e rwar-  
eaten H~uf igke i t  auf. Die Ursache  hierff i r  i s t  e i n m a l  eine 
sehr  s t a rke  P o l l e n s c h l a u c h k o n k u r r e n z ,  de ren  A u s w i r k u n g  
d u t c h  doppe l t e  B e s t ~ u b u n g e n  ra i l  dem  Pol len  en t sp re -  
chende r  F o r m e n  e r k a n n t  warden  kann .  B-Po t l ensch l~uche  
waehsen  schnel le r  als 1-Schlguche,  I w i e d e r u m  schnel le r  
als B. Dies r e i ch t  a b e t  zur  D e u t u n g  der  Versuche  niche 
aus. Es muB eine se lek t ive  B e f r u c h t u n g  a n g e n o m m e n  

werden,  u m  die Spa l t ungse rgebn i s se  zu erk lgren .  Die 
Aff in i t~ t  yon  1- und  B-Po t l ensch l~uchen  zu S a m e n a n -  
lagen der  gle ichen gene t i schen  I s  is t  sehr  ge- 
ring, die yon  1 zu I I  nur wenig gr613er. In  K r e u z u n g e n  
B -. I I  o x B �9 1 d fehlen  1 �9 I I -Zygo ten .  Die rascher  wach-  
senden  1-Schl~tuche b e f r u c h t e n  die B - S a m e n a n ! a g e n ,  da  
sic n u r  eine ger inge Af f in i tg t  zu den  I I - S a m e n a n l a g e n  be- 
s i tzen.  Die l a n g s a m  w a e h s e n d e n  B-SchlXuche b e f r u c h t e n  
dam% die l e t z t e ren  S a m e n a n l a g e n .  I m  ganzen  wi rd  als 
NaB fiir die Aff ini tXt  zwischen  Pol lenschlXuehen und  
Samenanlagen der p rozen tua l e  Ante i l  der  e n t s p r e c h e n d e n  
t s  a m  IZapse l inha l t  g e n o m m e n .  

C. Hctrte (KdM). o o 

L. H. SHEBESKI and Y. S. WU, Inheritance in wheat of stern rust 
resistance derived from Agropyron elongatum. (Vererbung 
der  von  Agropyrolr elo~galum s t a m m e n d e n  W i d e r s t a n d s -  
f i thigkei t  gegen Schwarz ros t  be im  Weizen.)  Scient.  
Agrieul t .  32, 2 6 - - 3 5  (1952). 

E i n e n  n e u e n  A u s g a n g s p u n k t  zur  A u f f i n d u n g  schwarz-  
ro s t r e s i s t en t e r  W e i z e n s t ~ m m e  bi lde t  die E i n k r e u z u n g  yon  
Agropyro~ elo~gc~tum in  Triticum vulgate. Ein  d u r c h  
Rf i ckk reuzung  mi t  Tvi/icum vulgate gewonnene r  S t a m m  
, ,Perennia l  w h e a t "  - -  e n t s t a n d e n  aus der  hochanf~l t igen  
Sor te  Chinese )< (Chinese X A. elo*zgaIum) wird mi t  drei,  
h ins i eh t l i ch  ih re r  Ros t r e s i s t enz  schon  nXher u n t e r s u c h t e n  
S t ~ m m e n :  Apex  (anfgllig), T h a t c h e r  (resistent)  u n d  Red  
E g y p t i a n  (resistent)  gekreuzt .  Das  V e r h a l t e n  der  Aus- 
gangsformen,  einschliel31ich Chinese,  der  F 1 u n d  der  F 2 
wi rd  gepriif t .  Die e ingehend  beseh r i ebene  In fek t ions -  
m e t h o d e  erfolgt  im  Z w e i b l a t t - S t a d i u m  im Gewgchshaus .  
Die Beu r t e i l ung  des Befalls  wird  2 W o c h e n  n a c h  der  
~nfekt ion n a c h  der  von  STAKMANN aufges te l l t en  Klassi-  
f iz ierung in 6 Be fa l l sg ruppen  v o r g e n o m m e n .  Verff.  be- 
t r a c h t e n  I n d i v i d u e n  der  I<lassen t - -  4 als res i s ten t ,  die 
der  Klassen  5 und  6 als anf~llig. Die das I m p f m a t e r i a l  
b i l denden  Rassen  w u r d e n  niche b e s t i m m t ,  doeh  wi rd  an- 
genommen, dag  1Rasse 56 den  H a u p t a n t e i l  bi ldet .  Die 
Ana lyse  der  F 1 u n d  F 2 ff ihrte  bei a l len 3 IKreuzungen zu 
dem Ergebnis ,  daft die in , ,Pe renn ia l  w h e a t "  v o r h a n d e n e ,  
von  A. elo~zgalum s t a m m e n d e  Resistenlz gegen Schwarz-  
r e s t  auf  der  W i r k u n g  yon  drei  d o m i n a n t e n  komplemen-  
t~ ren  G e n e n  b e r u h t .  Rothe. oo 

L. J. STADLER, Spontaneous mutation in maize. (Spontane 
M u t a b i l i t g t  bei Mais.) Cold Spr ing  H a r b o r  Symp.  Quan t .  
Biol. i6, 4 9 - - 6 3  (195i).  

Der b e k a n n t e  M u t a t i o n s f o r s c h e r  weist  m i t  N a c h d r u c k  
da rau f  bin,  dab  es be im S t a n d  der  Dinge kein e indeut iges  
K r i t e r i u m  gibe, u m  aus  e inem S c h w a r m  yon  P u n k t -  
n m t a t i o n e n  ech te  G e n m u t a t i o n e n  he rauszuf inden .  Um 
der  N a t u r  des Gens n~her  zu kommen ,  s e i e s  erforderl ieh,  
die F e i n h e i t e n  des m u t a t i v e n  Geschehens  a n  b e s t i m m t e n  
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Loci eingehend zu untersuchen, unter Verzicht auf die An- 
wendung mutationsausl6sender Agenfien. Die Ergebnisse 
fiber Mutabilitgt und Variabilitgt der Loci R und A b e i  
Mais werden ausffihrlieh behandelt. Bei IR gibt es Allele, 
die sich in der Wirkungsstgrke unterscheiden (parallele 
Variation), wit auch Allele, die sich an verschiedenem 
Ort manifestieren (divergente Variation). Die Befunde 
bei R wie bei A weisen darauf bin, dab das Einzelgen tin 
Komplex unabhgngig mutabler Elemente sei, die aber 
dennoch in einer gewissen Abhgngigkeit voneinander sein 
k6nnen. Von besonderer Bedeutung sind Mutationen zu 
instabilen Allelen, sowie F~ille, in denen die Entstehung 
yon Allelenserien in zeifiicher Reihenfolge gewissen Regeln 
fo/gt. A1/red Lein. oo 

Phys io log ie .  

G. I. LASUK, Die Beziehung zwischen dem 8toffwechsel einer 
Pflanze und dem physiologischen Zustand des Pollens. D o k l  
Akad. Nauk SSSR N. S., 83, 93 z --932 (1952). 

Bei Cistus-Arten, also streng kreuzbefruchtenden Pflan- 
zen, ffihrte eine Best~ubung zwischen Blfiten desselben 
Strauches (mit nnd ohne Kastration) zu keiner Befruch- 
tung: Die Fruchtknoten fielen bald ab, und es kam zu 
keiner Kapselbildung. Bei Best~ubung mit  Pollen im 
Wasserglas aufgeblfihter Blfiten yon Zweigen desselben 
Strauches bildeten sich einzelne Kapseln mit ganz wenigen 
Samen bei Kastration ; ohne Kastration war die Samen- 
anzahl gr613er, tIieraus wird geschlossen, dab die abge- 
schnittenen Zweige stoffwechselm~13ig tin neues Indivi- 
dnum mit anderem physiologischem Zustand des Pollens 
bilden, der, wenn auch nicht direkt eine Befruchtung, so 
doch wenigstens Kapselbildung und --  im Versuche ohne 
Kastration - - a u c h  die sonst bei diesen Pflanzen nicht 
m6gliche Selbstbefruchtung anregt. --  Cistus Mb~'dus 
wurde auf C. canariensis gepfropft, also 2 Arten, die sich 
sonst leicht miteinander kreuzen, nnd die Blfiten des 
Pfropfreises mit Pollen der Unterlage bestgubt. Hierbei 
wurden weder Samen noch Kapseln gebildet (umgekehrter 
Fall). M a x  Onno (Wien-Mariabrunn).  oo 

Zf ich tung .  
C. O. WERNHAM: Disease resistance and early testing of maize. 
(Krankheitsresistenz und die Priifung junger Inzuchten 
bei Mais.) Science (Lancaster, Pa.) I16, 57--58 (I952) - 

Auf Grund systematischer Untersuehungen steht ein 
umfangreiches Ausgangsmaterial ffir eine Resistenz- 
zachtung bei Mais zur Verffigung, Dutch Kreuznng 
k6nnten so v ide  Linien entwickelt werden, dab t in 
strenges Inzuchtprogramm praktisch nicht bew~ltigt 
werden kann. Soil bereits in F2 = So mit  einem Tester 
auf Kombinationseignung geprfift werden, so ergeben sich 
wegen grol3er Variabilitgt in der Blfitezeit Schwierig- 
keiten. Aul3erdem ist eine Wiederholung der Prfifung in 
spateren Generationen notwendig. Ffir t in kombiniertes 
Zuchtprogramm mit Berficksichtigung der Krankheits- 
resistenz (insbes. Helminthosporium tumicum) wird eine 
Prfifung auf Kombinationseignung in F a = S 1 empfohlen. 

A. Lein (Schnega/Ha*zn.). oo 

DITER VON WETTSTEIN: Halmaufbau and Standfestigkeit 
bei ereetoides-Mutanten der Gerste. Hereditas (Lund) 38, 
345--366 (r952) �9 

Aus dem Mutantensortiment GUSTAFSSOXS wurde die 
Mutante erecloides 23 ausgewghlt, um den Halmaufbau 
vergleichend mit der Ausgangssorte Sval6fs Bonus ein- 
gehend zu untersuchen und eine Erklgrung fiir die bessere 
Standiestigkeit  bei erectoides-Mutanten der Gerste zu 
finden. Die bessere Standfestigkeit der Ereetoiden wird 
besonders bei Stickstoff-Steigerungsversuchen deutlich. 
Die Halmverkfirzung (75,5 cm gegen 82,9 era) wird dutch 
eine Verkfirzung der unteren Halminternodien bedingt. 
Durch spezielle Versuchsanordnung (siehe Original) wurde 
von jedem Internodium die Biegungsfestigkeit untersucht. 
Die Mutante unterscheidet sich dabei yon der Ausgangs- 
sorte durch h6here Biegungsfestigkeit der oberen Inter- 
nodien (die sich in der L~nge nicht unterseheiden). ParaI- 
lel damit wurde eine gr6Bere Gesamt- und ttohlraumquer- 
schnittflgche Iestgestellt. Die 3 basalen Internodien (die 
sich in der Lgnge unterseheiden) haben gleiehe Biegungs- 
festigkeit. Die Ergebnisse sind statistisch getestet, stfitzen 
sich aber auf wenige Einzelbestimmungen (n -- 5 bis re). 

An anatomischen Prgparaten wurden Bestimmungen fiber 
die Querschnittflgchen, die Zahl der GefgBbfindeI, den 
Abstand der GefgBbfindel vom Innenrand des Paren- 
chyms, die Lage und Dicke des SkIerenehymringes, den 
tangentialen und radialen Durchmesser der GefgLBbfindel 
und der Zellgr6Be durchgefiihrt. Die Mutante zeichnet sich 
in den oberen Internodien durch stXrker entwickeltes 
Sklerenchym und gr6Bere GefgBbfindelstgrke aus. Bei 
gleicher Ausbildung und Anordnung der Gewebeelemente 
besteht t in Unterschied in der Zellgr6Be in allen Geweben, 
im Sklerenehym, Xylem, Phloem und Parenchym. 

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

N. ~'. ZAJKOVSKAJA: Somatische Befruchtung bei der Zucker- 
riibe. Izv. Akad, Nauk SSSIR, Set. Biol., 1952, Nr. 4, 
68--78 [Russisch]. 

Die Verfn. fgrbt verschieden lange Zeiten nach der Be- 
st~tubung Iixierte Zuckerrfibenblfiten mit Gemischen ver- 
schiedener Farbstoffe, z .B.  Methylenblau und Sgure- 
fuehsin, bei einem pH von 3. Bei solcher Fgrbungsweise 
sollen Plasma und Kern des Pollens wghrend seiner ganzen 
Entwicklung in einer Farbe erscheinen, diejenigen der 
Samenanlage, und zwar in deren vegetat iven Geweben 
ebenso wie im E;mbryosack, in einer anderen. Mit HiKe 
dieses Verfahrens glaubte die Verfn. nachzuweisen, dab 
bei der Befruchtung der Eizelle durch den Pollenschlauch 
nicht nur tin generativer t(ern, sondern auch Plasma des 
Pollenschlauches fibertragen wird und dab ferner der 
Inhalt  anderer Pollenschlguche mit  Zellen des Nucellus 
und anderen vegetativen Zellen des Embryosackes ver- 
schmilzt. Das Vorkommen der ,,somatischen Befruch- 
tung" wird daraus erschlossen, dab nach stattgeiundener 
Befruchtung der Eizelle die Zellen des Embryosackes 
dieselben Verinderungen im Farbton zeigen wit  die Ei- 
zelle selbst, dab manche yon ihnen zwei Nueleoli enthalten 
und dab bei Bestgubung mit einer geringen Menge von 
Pollen die Farbvergnderungen auf nur einen Tell der 
Zellen beschrgnkt sind. A. La~g (Los Angeles). oo 

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

A. F. POSNETTE and R. V. HARRIS: Virus diseases of fruit crops. 
(Viruskrankheiten an Obst.) Natare (Lend.) 17o, IS i  bis 
182 (1952). 

Es wird fiber die virologischen Ergebnisse einer am 
2. Juli I952 stattgefundenen Mitgliedertagung der For- 
schungsanstalt East  Mailing berichtet. Die an Erdbeeren 
beobachteten Virussymptome lassen sich in der Haupt- 
sache auf 3 dutch Pentatrichopus/ragae/olii fibertragbare, 
unterschiedliche Persistenzen aufweisende Virusgruppen 
zurfickffihren. Es werden verschiedene Erdbeersorten 
und deren virOse Symptome sowie Untersuchungen fiber 
Test- und Bekgmpfungsm6glichkeiten beschrieben. Von 
den Obstbaumvirosen wurden vor allem solche des Apfels 
und der Birne sowie der Kirsche und Pflaume beschrieben. 
t tervorzuheben sind zwei erst neuerdings an Pflaume 
festgestellte Virosen, die Blattrollen bzw. Aufplatzen der 
Rinde verursachen. Reinmuth (Roslock). oo 

V.F. TAPKE, Influence of preinoculation environment on the 
infection of barley and wheat by powdery mildew. (~ber den 
Einflul3 der Umwelt vor der Infektion auf den Befall von 
Gerste und Weizen durch Mehltau.) Phytopathology 41, 
622--632 (I95I). 

Freiland- und Gew/ichshausversuche zeigten, dab ffir 
die Schwere des Befalls yon Gerste und Weizen yon Mehl- 
tau (Erysiphe graminis) das Vorleben der Pflanzen von 
ausschlaggebender Bedeutung ist. Bedingungen, die 
wghrend der Entwieklung der Pfianzen und vor ihrer In- 
fektion zu Irisch aussehenden, krautreiehen und saftigen 
Exemplaren ffihren, wit  mgBige Temperaturen, hohe 
Luftfenchtigkeit, reichliche Bewgsserung, mgl3ige Licht- 
intensitgt  und reichliche N-Gaben in der Dfingung, er- 
h6hen die Anfglligkeit sehr stark. Bedingungen, die zur 
Abh~trtung ffihren, wie Kglte, Hitze, Trockenheit und 
hohe Lichtintensitgten, erh6hen dagegen die Widerstands- 
kraft. Je nach Sorte und Alter der Pflanzen wirken diese 
Faktoren zudem verschieden. Damit  glaubt der Veri. 
eine der Ursachen ffir die sich oft widersprechenden Be- 
richte fiber die Abhgngigkeit yon Mehltau-Epidemien 
yon heiBen, kalten, feuchten oder trockenen Jahren ge- 
funden zu haben. Engel (Hamburg.) 


