
6o F. SCHWANITZ: ,,Tylose" und ,,Aerosil" als Hilfsmittel bei der Colchicinbehandlung. Der Ztichter 

er s. Zt. eine 9 Minuten lang einwirkende K~lte von 
- -  3 ~ C ausgehalten. 

W~hrend wir widerstandsf/ihige Nachkommen- 
schaften n u t  yon frostfestell Muttersortell erhielten, 
s tammten die empfindlichen Nachkommenschaften 
sowohl yon empfindlichell als auch yon harten Sorten 
ab. Tab. 3 bringt dafiir einige Beispiele. Sie sind 
insofern einigermaBen gesichert, als sich die genannten 
Sorten auI allen einschl~gigen, Froststufen gleich- 
sinllig gut bzw. schlecht verhielten. Besonders be- 
achtenswert ist die wenig befriedigende Ausbeute 
an widerstandsfghigen Keimlingen in den Nach- 
kommenschaften voll Antonowka und Grahams. Da 
Grahams z. Zt. Deutschlands wichtigster Saatgut- 
lieferant ffir Samlingsunterlagen ist, bedarf das Ver- 
halten seiner Nachkommenschaft gegenfiber K~ilte be- 
sonderer Aufmerksamkeit. 

Bei den Birnen war die Zahl der geprfiften Keim- 
linge je Sorte zu gering, um Rfickschlfisse auf das 
Sortellverhalten zuzulassen, doch war ein Vergleich 
zwischen Tafel- und Mostbirnen einerseits und ~pfeln 
andererseits m6glich. Wie allgemein bekannt, besitzen 
Tafelbirnen im DurchschnKt eine wesentlich geringere 
Frosth~irte als ~pfel, wiihrend Mostbirnen die Wider- 
standskraft vor~ Xpfelll durehaus erreichell, wenn 
nicht sogar fibertreffell. In guter Ubereinstimmung 
damit lagell unsere Keimfrostergebnisse. W~ihrend 
die Mostbirnen sehr gut abschnitten, blieb die Aus- 
beute an widerstandsfghigell Xeimlingen bei Tafel- 

birnen weft hinter dem Sortendurchschnitt der Xpfel 
zuriick (Tab. 4). 

Tabelle 4. Prozentsa~z widerstands[~higer Birnenkeim- 
linge im Vergleich zu 2f p# tn  (berechne~ /i& Keims~u# I I I )  

Samenherkunft 

Tafelbirnen 
Mostbirnen 
Npfel 

- -  2,5 ~ C 
ins- 

gefrostet gesamt ,,voll- 
und [ wider- resi- 
ges~.t stands-f~hig, stent" 

Stck. % % 

IOO 3 , 0  I ,O  
44 ~ 40,0 29,3 

3500 50,3 31,3 

- -  4,5 ~ C 
ins- 

gefrostet gesamt ,,voll- 
und I afider- resi- 

gesgt stands-ffihig stent" 

Stck. % % 

5 1 0  O,O O,O 
31o 20, 3 12,9 

17500 I6,o 3,4 

So aufschluBreich die geschilderten Versuche sind 
und so alarmierend sie z. B. hinsichtlich der Saatgut= 
spendersorte Grahams wirken m6gell: Ob mit der 
K~lteprfifung freiliegender Keimlingswurzelll das eill- 
gangs erwghnte Ziel erreicht werden kann, mfissen 
weitere Versuche, vor allem auch die progressivell 
Prfifungen, zeigen. Wir selbst k6nnen sie im bis- 
herigen Umfange z. Zt. llicht durchffihren, well die 
reichlich zur Verffigung gestellten Forschungsmittel 
ohne Rficksicht auf ullsere Versuche so einseitig 
zweckgebunden gew/ihrt worden sind, dab wir auf 
ihre Verwendung verzichtet haben. Um so mehr 
hoffell wir, dab die vorliegende frfihzeitige Information 
fiber unsere Versuche alldere Stellen zu /ihnlichen 
Untersuchungen anregt. 

(Aus dem MAx-PLANCK-Institut Iiir Zfiehtungsforschung (ERwlN-BAu•-Institut), 
Institut f~r Bastfaseriorschung, Niedermarsberg/Westf.) 

,,Tylose" und ,,Aerosil" als Hilfsmittel bei der Colchicinbehandlung. 
VOll  F .  S C H W A N I T Z ,  H a m b u r g .  

In einer frfiheren Mitteilung (ScI-IWANITZ 1949) wurde 
voll uns Tragantschleim als Tr~tger des Colehicills emp- 
fohlen. Der Tragantschleim hat jedoch einen Nach- 
tell. Bei warmer Witterullg wird er leicht yon Bakterien 
angegriffen und verflfissigt. Wir suchten daher llach 
anderen ungiftigell Substanzen, die mit Wasser ebell- 
falls einen visk6sen Schleim ergeben, tIierbei zeigt sich, 
da13 aus , ,Tylose" (SL 4oo --  Methylcellulose und KN 
2ooo = Carbocylmethylcellulose der Firma Kalle u. 
Co. A. G., Wiesbaden Biebrich) durch Zusatz von kaltem 
Wasser (95 - -  98%) ein gallertiger Schleim hergestellt 
werdell kann, der als Tr~gersubstanz ffir das Colehicin 
sich gellau so verwenden lieB wie Tragantschleim und 
der darfiber hinaus dell Vorteil besaB, yon Bakterien 
werfiger leicht angegriffell zu werden. 

Sehr gut bew~hrte sich ferner eill yon der ,,Degussa", 
Frankfurt a. 3/I. hergestelltes und unter der Bezeich- 
hung ,,Aerosil" vertriebenes Kieselgel. Es hat gegell- 
fiber der Tylose den Vorteil, dab es yon Bakterien 
fiberhaupt nicht angegriffen wird und dab es an 
den Pflallzen wesentlich besser und 1/inger haftet. 
Auch Gemisehe yon Tylose und Aerosil erwiesert sieh 
als brauchbar. 

Den Firmell Kalle ulld Degussa silld wit ffir die 
~;berlassung vml Probemusterll zu Dank verpIliehtet. 

L i t e r a tu r .  
ScnwamTz, F. : Eine neue wirkungsvolle und gparsame 

Methode der Colchicinbehandlung (Colchicin-Traganth- 
Schleim). Zfichter 19, 39I-3O2. (I949). 

B e r i c h t i g u n g !  

Ill der Arbeit ,,Papierchromatographische Unter- 
suchungen all Anthozyanen und chymochromen Be- 
gleitstoffen zur Frage der Blfitenfarbenzfichtung" 
Yon :PETER WERCKMEISTER (Zfichter.24, 224 (I954)) 
wird auf Seite 227 als Tabelle i eme Zusammen- 
stellung der Rf-Werte yon Anthozyanidinen und 
Anthozyanen nach BATE-SMITH und WESTALL (zit. U. 
(6)) nach CRAME~(zit. U. (7)) gegeben. 

Bei einem Vergleich der yon CRAMER gegebenen 
Zahlenwerte mit den Angabell von BATE SMITH und 
WESTALL, die in einer graphischen Darstellung und 
nicht zahlenm~Big wiedergegeben sind, stellte sich 

heraus, dab bei CRAME~ die Zahlenwerte der 3-Mono- 
und der 3,5-Diglukoside yon 4 Anthozyanidillen 
vertauseht wurden. Die Tabelle muB also lauten: 

Tabelle I. R/-Werte yon Anlhozyanidinen und Anthozy- 
anen nach BATE SMITH u~r WESTALL (6). 

Pelargonidin 
Paeonidin 
Hirsutidin 
Cyanidin 
Malvidin 
Delphinidin 

Anthozyanidine 3-Monoglukoside 3,5-Diglukoside 

o , 8 o  

o,73 
0,73 
0,68 
0,54 
o,37 

0 , 6 0  
o,46 
0,62 
0,37 
0 , 4 0  
O, Z6 

0,37 
0 , 2 6  
0,48 
O,I  5 
0,22 
O,IO 



25. Band, Heft z/2 Buchbesprechungen. 6z 

Die 3-Monoglukoside weisen also durchweg h6here 
Rf-Werte auf als die 3,5-Diglukoside. Demellt-  
sprechend ist das als Kontrol le  zugrunde gelegte An- 
thozyan  in  diesen Un te r suchungen  mi t  dem Rf- 
Wert  o,37 das Pelargonidin-3,5-Dig!ukosid und  llicht 
das Monoglukosid. Diese Angabe muB also in  der 
Abb.  3 wie im Text,  vor allem S. 226 ft. ge~ndert 
werden. N u n  zwallgen die zahlreichen verschiedenen 

hier aMgelu l ldenen An thozyane  vorHiufig zu einem 
Verzicht auf die gellaue Fest legung der Glukosid- 
stufe, wfihrend die prinzipielle Unterscheidbarkei t  
der verschiedenen Glukosidstufen dadurch nicht  ge- 
~tndert wird. Doch ist die Frage Ifir die S. 24o all- 
gegebene M6glichkeit wichtig, i l lsofernals nach SGOTT- 
MONCRIEFF das 3,5-Diglukosid sich als dominan t  fiber 
das 3-Molloglukosid erwies. 

BUCHBESPRECHUNGEN. 
GERHARD HEBERER (und zahireiche Mitarbeiter), Die Eve. 

lution der Organismen. Ergebnisse und Probleme der Abstam- 
mungslehre. 2. erweiterte Auflage, erscheint in 4--5 Liefe- 
rungen;  Gesamtumfang ca 7 ~ Bogen, je Bogen DM 1.3o, 
Subskriptionspreis DM i . io .  Stuttgart ,  Gustav Fischer 
I954. I. Lieferung, I76 Seiten, mit  23 Abbildungen im 
Text. DM I4.3o, Subskriptionspreis DM 12.io. 

Nach demVorwort zur ersten vor i2 Jahrenerschienenen 
Auflage war es das Ziel des Herausgebers, mit einer yon 
ffihrenden deutschen Fachleuten geschriebenen Gesamt- 
darstellung der modernen Abstammungslehre den Stand- 
punkt  dieses zentralen Kapitels der Biologie gegenfiber 
den verschiedensten Angriffen zu umreiBen, denen dieses 
Ideengeb~Lude noch immer ausgesetzt ist. Die Notwendig- 
keit zu einer solchen kritischen l~bersehau hat  sich in- 
zwischen nieht verringert. So wird das Wiedererscheinen 
des Werkes schon aus diesem Grunde lebhait  begrtiBt. 
Erweitert und vermehrt dutch die inzwischen, besonders 
im Auslande erzielten Fortschritte, stellt es ffir das deut- 
sche Sprachgebiet schlechthin das Handbuch der Evo- 
lutionslehre dar. - -  Die Hauptgliederung in vier Teile: 
Grundlagen und Methoden, Geschichte der Organismen, 
Kausalit~t der Phylogenie und Phylogenie der Homi- 
niden ist (mit geringen Abweichungen durch erweiterte 
Fassung der Formulierungen) beibehalten wordem Viele 
BeitrXge sind ganz oder gr6Btenteils umgearbeitet und auf 
den neuesten Stand gebraeht, einige neu hinzugekommen 
(so der yon FRIEDRIC~Z-FREKSA fiber die ,,Phylogene- 
tische Stellung der Virusarten usw." und der yon 
SCHWA~ITZ fiber die , ,Entstehung der Nutzpflanzen");  
nu t  einer (Zt~RNDORr: Idealistische Morphologie und 
Genetik) ist weggefallen. Bei der mannigfaltigen Durch- 
dringung der behandelten Teilgebiete und der Viel- 
zahl der Mitarbeiter (2o) waren ~berschneidungen und 
gewisse Wiederholungen unvermeidlich, doch ergibt sich 
im Ganzen ein Mares einheitliches Bild. 

Die vorliegende erste Lieferung umfaBt die Beitr~ge zu 
Kapitel I (Grundlagen und Nethoden). Die ,,Philo- 
sophische Begriindung der Deszendenztheorie" durch 
H. DINGLES, Mfinehen, (21 S.) kommt zu dem Ergebnis, 
dab sich die Entwieklungslehre als eine geschichtliche 
Wissensehaft mit  Kausalketten zu besch~ftigen hat, in die 
grundsh.tzlich alles Wirkliehe eingeschlossen ist. Zwar 
gibt es viele Umst~nde, die sich einer praktischen I(au- 
sierung noch oder voraussichtlich immer entziehen, abet 
eine prinzipielle Akausalit~t ist nieht  nachweisbar. Eine 
prinzipielle Sondergesetzliehkeit und eindeutig zwingende 
Definition und Abgrenzung des Lebendigen ist nicht  
m6glich, l?;ine praktische Definition enth~lt den Hinweis 
auf eine komplizierte zentralisierte Struktur,  die ein ein- 
laches Entstehen aus dem Unorganischen ausschliel3t und 
komplizierte Fortpflanzungsprozesse erfordert. Alle Lebe- 
wesen haben sich in endlichen Zeitr~tumen aus Meinen und 
relativ einfaehen Formen durch Mutationen entwickelt. 
Ein direkter EinfluB des Milieus auf die Mutationen im 
Sinne einer besseren Anpassung an dasselbe ist primer 
unm6glich. Die methodische KausalitXt vermag als ein- 
ziges streng wissenschaftliehes Verfahren Mikro- und 
Makroevolution hinreichend zu erMXren. 

Als zentrales ~api te l  des ersten Teiles ist der umfang- 
reiche, gegenfiber der ersten Auflage mehr als verdoppelte 
Beitrag W. Z I h ~ a N ~ S  (Tfibingen) fiber die ,,Methoden 
der Phylogenetik" zu betrachten. Er enth~Llt trotz reich- 
lieher Aufgliederung (dutch Zwischentitel und ver- 
sehiedene Satztypen usw.) eine nicht  ganz leicht zu durch- 
dringende und fiberblickende Fiille yon Tatsachen und 

Aspekten der phylogenetischen Methodik, die z.T. in 
philosophischer und historischer Beleuchtung kritiseh 
untersucht werden. Neu eingeffigt ist eine 18 Seiten um- 
fassende Darstellung der Geschichte der phylogenetisehen 
Methoden, die praktiseh einen AbriB des ktirzlieh er- 
sehienenen Quellenwerkes des Verfs. zum gleichen Thema 
(s. Referat im Zfichter 24, 246 ) darstellt. Es folgen je 
ein Kapitel iiber die ,,Grundmethoden derPhylogenetik" 
(12 S.) und iiber ,,Spezielle phylogenetische Forschungs- 
methoden" (36 S.), in dem die erkenntnistheoretischen 
Grundlagen und die Beweisverlahrel~ der Phylogenetik 
dargelegt und -- belegt mit zahlreichen Beispielen -- 
die einzelnen Verfahren und Begriffe z. B. Konvergenz, 
Homologie, Analogie Ahnen- und Merkmalsreihen usw. ein- 
schliefilich der sog. Gesetze (biogenetisches Grundgesetz, 
DoLLo'sches Gesetz usw.) diskutiert werden. Nach einem 
Kapitel fiber die Darstellungsverfahren phylogenetischer 
Ergebnisse schlieBt der Beitrag mit einem letzten kurzen 
Abschnitt fiber die Grundeigentfimlichkeiten des Lebens, 
in dem entgegen der sonst absolut antimystisch und 
antivitalistischen Haltung des Verfs. merkwfirdige Zuge- 
st~indnisse an teleologische Konzeptionen enthMten sind: 
,,Die Existenz einer solchen auBerhalb der tibrigen Natur- 
gesetze stehenden Organisation - -  welchen Namen wir ihr 
auch geben --  steht auBer Zweifel. Dieses Kernstilck 
aller Teleologie lXl3t sich nieht wegdisputieren oder durch 
Verbotstafeln aus der Welt schaffen." 

B. RENscn (Mtinster) behandelt in seinem nun folgen- 
den Beitrag (statt der ,,Biologischen Beweismittel der Ab- 
stammungslehre" der 1. Anti., die nun  hinreichend im Bei- 
trage ZIM~XR~ANNS beriicksichtigt sind) ,,Die phylo- 
genetischen Abwandlungen der Ontogenese" als die 
wenigstens teilweise direkter Beobachtung zug~ngliehen 
Wandlungen der tierischen Organisation. Merkmalsab- 
wandlungen auf verschiedenen Stadien der Ontogenese 
(Archallaxis, Kaenogenese, Deviation, Anabolie usw.) 
Ifihren ebenso wie J~nderungen des ontogenetischen Tem- 
pos einzelner Organe und Strukturen (allometrische Pro- 
portionsverschiebungen) zu phylogenetisch wirksamem 
Typenwandel besonders als Palingenese, Proterogenese, 
Neotenie usw. Der dutch Beispiele belegte ausgezeichnete 
Uberblick fiber diese verschiedenen Wege der ontoge- 
netischen Abwandlungsm6glichkeiten zeigt, daB, ent- 
sprechend der Richtungslosigkeit der Mutationen, in der 
Natur tats~tchlieh alle diese Wege beschritten werden, 
wobei Organarchallaxis, 5nderungen des Wachstumsgra- 
dienten und Additionen zu den Endstadien offenbar die 
gr613te Verbreitung und Bedeutung haben. 

Wie in der ersten Auflage zeigt K. LoRxNz (Buldern) in 
tiberzeugender Weise die groBe Bedeutung auf, welche die 
Psychologie durch die iiberraschenden ]?;rgebnisse der 
vergleiehenden Verhaltensforschung ffir die Phylogenetik 
der Tiere (einschlieBlich des Menschen) erhalten hat. 
Basierend auf sorgf~ltiger, voraussetzungsloser, ver- 
gleichender Analyse der angeborenen Verhaltensweisen 
a l l e r  Angeh6rigen gr613erer Tiergruppen und experi- 
mentell quantifizierender Untersuchung ihrer IReaktions- 
weisen vermag sie die stammesgeschichtliche Entwick- 
lung des Psychischen selbst bis zum Menschen hin besser 
aufzuhellen als die seit Jahrhunderten in mystischem vita- 
listischen und anderen philosophischen Vorurteilen be- 
fangene ttumanpsyehologie und Psychiatrie. In genialem 
Wurf ffihrt L. die Voraussetzungen zur Mensehwerdung 
(erstmals in dieser Auflage) auf die zentrale Repr~sentanz 
des Raumes beim Greifhand-Klettern hoehspezialisierter 
Baumtiere, auf die Spezialisation auf Nicht-Spezialisiert- 


