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Sein, die lebensl~ingliches Neugier-Verhalten (dialogische 
Auseinandersetzung mit der Umwelt im entspannten 
Feld) erfordert, sowie auf Selbstdomestikation und F6ta- 
lisation (Retardation der Jugendentwicklung) zurfiek. 

H. f .  M~ller (Quedlinburg). 

Jahresbericht des Staatsinstitutes for Angewandte Botanik 
Hamburg, 57. bis 68. Jahrgang ffir die Jahre 1939 bis 
i95 o einschlieBlich. Hamburg 1954, 157 S. 

Dem zehnj~hrigen Jahresbericht der 6 Abteilungen 
des Staatsinstitutes ffir Angewandte Botanik sind ein 
allgemeiner GesehS, ftsbericht (I939--I95o), derauch die 
Ver6ffentlichungen der Mitarbeiter des Institutes enth~ilt, 
und eine statistische Ubersicht fiber die Untersuchungs- 
t~itigkeit vorangestellt. Das Vorwort enth~ilt eine Wfirdi- 
gung des im Jahre I95o nach 23j~hriger TXtigkeit aus- 
geschiedenen Direktors, Prof. Dr. G. BR~n~MANN. Die 
Abteilung Warenkunde berichtet fiber Nahrungs-, Ge- 
nul3- und Futtermittel ,  Drogen und Gewfirze, Gerb- und 
Farbstoffe, 611iefernde Pflanzen und Fette, Gummi, 
Pflanzensehleime, Harze, Balsame, ~itherische 01e, Riech- 

stoffe, Wachse, Kautschuk sowie Faserstoffe. Der Be- 
richt der Abt.e.ilung Landwirtschaftliehe Chemie enth~ilt 
tabellarische Ubersichten fiber ehemische Bestimmungen 
bei Nahrungs- und Futtermit teln,  01saaten und 01en, so- 
wie Boden- und Dfingemittelproben. Einer tabellarisehen 
Ubersicht fiber die Untersuchungen der Abteilung Saat- 
gutprfifung folgen genauere Angaben fiber Reinheit, Keim- 
kraft und Herkunft  der Proben. Die Abteilung Pflanzen- 
schutz - - ident i sch  mit  dem Pflanzenschutzamt Hamburg 
--  berichtet fiber das Vorkommen von Pflanzenkrank- 
heiten und -sch~dlingen. Spezielle I4apitel sind Gut- 
achten fiber Pflanzenschutzmittel,  der Kartoffelk~ifer- 
bek~impfung und der Obstbauberatung gewidmet. Der 
Bericht der Abteilung Amtliche Pflanzenbesehau im 
Freihafen spiegelt die Entwicklung def. politisehen Ver- 
h~ltnisse wider. Gegenstand ist die Uberwachung der 
Ein- und Ausfuhr, der Durchfuhren und Interzonen- 
sendungen. Aus dem Berieht der Abteilung Versuehs- 
feld seien Versuche mit  Zuehtfasernessel und Hanf und 
Untersuchungen und Begutaehtungen yon l~auehsch~iden 
genannt.  M. Klinkowski  (A schersleben). 

REFERATE. 
Genetik. 

T. J. ARNASON, C. O. PERSON und J. M, NA~LOR, Radiation- 
induced mutations in wheat and barley. (Strahleninduzierte 
Mutationen bei ~r und Gerste.) Canad. J. Bet. 
30, 743--754 (r952) . 

Radioaktiver Phosphor p32 wurde sowohl jungen Neim- 
lingen als auch 40 Tage alten Pflanzen yon Weizen und 
Gerste mit dem NXhrsubstrat (Erde, Sand oder N~ihr- 
16sung) in so schwachen Dosen (o,65--65,0 Milliruther- 
ford) geboten, dab unmittelbare physiologische Effekte 
nu t  gering blieben. In der Meiosis der behandelten Pflan- 
zen (R1) traten infolge des Zerfalls des in die Zellkerne 
aufgenommenen p32 die versehiedensten Chromosomen- 
aberrationen auf, die in der Mehrzahl auf Chromosomen- 
brueh und Wiedervereinigung zurfickgeffihrt werden. 
Die Folgegeneration (R2) der behandetten Weizenpflanzen 
zeigte zu 8 - - i 9 % ,  der Gerstenpflanzen zu 6--1I~ 
Aberrationen in der Meiosis. Phiinotypische Abweicher 
wurden in R 2 bei Gerste, Einkorn und Tr. vulgare in ge- 
ringem Prozentsatz gefunden, wobei die Abweichungen 
groBe Mannigfaltigkeit zeigen. In R a spalten die Ab- 
weicher tells in normal und mutiert  auf, tells liefern sie 
eine Vielfalt neuer phXnotypischer Abweieher. Nahezu 
file Mutanten zeigten Chromosomenaberrationen. Nur 
den Chlorophyllmutanten scheinen Genmutationen zu- 
grunde zu liegen, wenigstens konnten hier keine Chro- 
mosomenver~nderungen festgestellt werden. --  Trockene 
Weizenk6rner wurden mit  energiereichen, mit dem 
Betatron erzeugten R6ntgenstrahlen behandelt. 2 yon 
21 fiberlebenden Pflanzen waren Abweieher, deren PMZ 
Fragmentat ionen und Translokationen zeigten. 

H. Pirson (Niedermarsberg). oo 

H.N. BARBER und D.M. PATON, Gene-controlled flowering 
inhibitor in P isum.  (Genkontrollierte Blfitenbildung bei 
Erbsen.) Nature (Lend.) 169, 592 (r952). 

Die 3 Erbsensorten ,,Massey", ,,Richard Seddon" und 
,,Telephone" untersehieden sich deutlich in ihrer Blfite- 
zelt: Die frfihe ,,Massey" legt ihre ersten Blfiten bereits 
am 9. Knoten an, ,,Richard Seddon" ist mittelsp~it und 
kommt etwa ab 14. Knoten zur Blfite, die spSte ,,Tele- 
phone" sehlieBlich kommt kaum jemals unterhalb des 
I7. Knotens zur Reproduktion. Die Verff. nehmen mit 
pELLOW (J. Genetics 39,363, 194o), an, dab diese Unter- 
sehiede durch eine Serie yon 3 verschiedenen multiplen 
Allelen bedingt ~erden. Werden die Epikotyle 4 d alter 
SXmlinge einer der sp~iten Soften auf die gleichaltrigen 
t(eimlinge der frfihen Sorte als Unterlage gepfropft, so 
wird die Blfitenbildung der Reiser beschleunigt (,,Tele- 
phone" auf ,,Massey" von 17,o8 auf I4,98); bei der rezi- 
proken Pfropfung erf~ihrt sie umgekehrt eine Hemmung 
,,Massey" auf ,,Telephone" yon 9,o 4 auf I I , I ) .  Dieser 
Befund li~Bt sich zwanglos durch die Annahme eines gen- 
kontrollierten ,,Blfihhemmstoffs" deuten, der bei den 
spSten Sorten l~ingere Zeit wirksamist  als bei den frfihen, 

dessen Produktion jedoch such bei jenen nach einer 
zwei- bis dreiw6ehigen Entwicklungszeit allmXhlich ein- 
gestellt wird. W~ihrend die frfihzeitige Entfernung der 
Kotyledonen bei der frfihen ,,Massey" ohne EinfluB auf 
die Blfitenbildung ist, kommt die sp~te , ,Telephone" 
nach dieser Operation beschleunigt zur Blfite. Der 
Hemmstoff wird also offenbar u. a. in den I(otyledonen 
der sp~ten Rasse gebildet. -- Weitere in Aussicht ge- 
stellte Untersuchungen sollen kl~iren, ob es sich bei dem 
Blfihhemmstoff um einen Wuchsstofi oder um andere 
Substanzen handelt, v. Den//er (Gie[3en). oo 

Physiologie.  

S. E. ARNEY, Studies in growth and development !n the genus 
Fragaria. I. Factors affecting the rate of leaf production in Royal 
Sovereign strawberry. (Untersuchungen fiber Wachstum und 
Entwicklung in der Gattung Frc~garia. I. Faktoren, die 
auf die Gesehwindigkeit der Blattproduktion bei der 
Erdbeere Royal Sovereign einwirken.) Horticult. Sci. 28, 
73--84 (z952). 

In fiber mehrere Vegetationsperioden sich erstrecken- 
den Versuehen an der oktoploiden Erdbeersorte Royal 
Sovereign wurde die Blattproduktion in ihrer Abh~ingig- 
keit von Lufttemperatur, Bodenfeuchtigkeit, der t~ig- 
lichen Sonnenscheindauer und veto Alter der Pflanzen ge- 
messen. Die Versuche wurden an ein, zwei bzw. sieben 
Jahre alten Pftanzen --  eingetopft oder im Freiland 
kultiviert  - - i n  Southampton und Cardiff durchgeffihrt. 
Gemessen wurde die Zeit in Tagen, die zwischen der Ent-  
faltung zweier aufeinanderfolgender BlOtter vergeht (rate 
of leaf production). Es besteht ein jahreszeitlicher Wechsel 
der Blattproduktion mit einem Zuwachsmaximum im 
Juni bis August (alle 8--IO Tage ein Blatt). Die im ge- 
heizten Gew~ichshaus kultivierten Pflanzen weisen in den 
Monaten Februar bis Mai gegenfiber den im Freiland 
kuitivierten eine gesicherte Mehrproduktion auf. Zwisehen 
den mittleren monatlichen Intervallen zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Bl~ittern und der Luit temperatur  
besteht eine deutliche negative Korrelation. Tempera- 
turen unter 4 I o F  hemmen das Blattwachstum stark. 
Durch Trockenheit wird die Blattbildung sehr verlang- 
saint. Aui Bew~isserung nach Trockenperioden reagieren 
die Pflanzen innerhalb weniger Tage mit einem gegenfiber 
den normal behandelten Pflanzen deutlich gesteigerten 
Blattzuwachs. Eine Abh~ngigkeit des Blattzuwachses 
veto Alter der Pflanzen konnte nicht festgestellt werden. 

Staudt (Berlin-Dahlem). oo 

R. S. BANDURSKI, F. M. SI~OTT, M. PFLUG und F.W. WENT,The 
effect of temperature on the color and anatomy of tomato leaves. 
(Der Einflul3 der Temperatur aui Farbe und Struktur yon 
Tomatenbl~ittern.) Amer. J. Bet. 4 o, 4 1 - 4 6  (1953)- 

Bl~itter der Tomatenvariet~it Essex Wonder wurden um 
so dunkler, je h6her die Tages- und je r ider  die Nacht- 
temperaturen lagen (angewandte Temperaturen + 4  bis 
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3 ~ C). Bet gleicher Nachttemperatur  (~7 ~ bewirkten 
hOhere Tagestemperaturen st~Lrkere Pigmentbildung (ge- 
messen wurden Carotin, Carotinol und Chlorophyll). Die 
HellfXrbung der BlOtter durch hohe Nacht temperatur  
finder ihre Erklgrung iedoch nicht durch Farbstoifanalyse, 
sondern durch die Blat ts t ruktur :  Bet gleicher Tages- 
temperatur  (17 oder 26 ~ entstandene homologe BlXtter 
bat ten einerseits bet 17 ~ Naeht temperatur  die normale 
Gr613e (wie bei Feldpflanzen), waren bet 3 ~ o etwas kleiner 
und bet 2 ~ winzig; a.ndererseits waren bet 2 ~ (laut Abb.) 
oder 4 ~ (laut Text) die Spreiten am dicksten, die Epider- 
mis- und Palisadenzellen am gr613ten und die Inter- 
cellularen (die itir die Lichtreflexion an Blgttern verant- 
wortlich gemacht werden) am kleinsten, was auf die 
k~ltebedingte Hemmung yon Kern- und Zellteilungen 
zurt~ckgefi~hrt und mit  entsprechenden Etiolements- 
erscheinungen verglichen wird. DaB bet 3 ~ Nacht- 
temperatur  die BlOtter etwas dicker waren als bet r7 ~ 
beruhte auI Vermehrung der Schwammparenchymlagen; 
im fibrigen gill fiir die 3o~ das Umgekehrte wie 
ffir die 2~ K. Napp-Zinn .  oo 

G. r CANNUS und F. W. WENT, The thermoperiodicity of three 
varieties o~ Nico~iana  t a b a c u m .  (Die Thermoperiodizit~t 
dreier VarietXten yon Nicotiana tabacum.) Amer. J. 
Bot. 39, 5 2 1 - 5 2 8  (I952). 

Es handelt  sich um Untersuchungen fiber das Waehs- 
tum der 3 TabakvarietXten Cuba White, Trujillo und 
Tfirkisch Samsun unter streng kontrollierbaren Be- 
dingungen. Nach Anzucht unter konstanten Bedingungen 
Ms zu einer Gr6Be yon r 3 - - I  5 Blgttern wurden die 
Pflanzen wie folgt welter kult iviert :  I. 8 h natiirliches 
Tageslicht bet 26 ~ oder 2o ~ C, kombiniert  mit  9 ver- 
schiedenen Nachttemperaturen zwischen 2 ~ und 3 ~ C. 
2. Natfirliche TageslXnge, und zwar 8 h bet 2o~ und 
16 h bet 26 ~ C. 3. 8 h kfinstliehe Belichtung bet 9 kon- 
s tanten Temperaturen zwischen 2 ~ und 3o ~ C. - -  Die 
Versuche zeigen, dab die Entwicklung der 3 Tabaksorten, 
soweit es sick um Lgngenwaehstum, Blattform, Blfiten- 
bildung sowie Frisch- nnd Trockengewicht handelt, im 
wesentlichen yon den Nachttemperaturen abhXngt. Die 
optimale Nachttemperatur  verschiebt sick im Verlaufe 
der Entwicklung der Pflanzen. Cuba White erwies sich 
am empfindlichsten gegenfiber den verschiedenen Tem- 
peraturbehandlungen. Das Waehstum dieser Varietgt 
in Abhgngigkeit yon der Nacht temperatur  zeigte 2 Opti- 
ma im Gegensatz zu einem Optimum bet Trujilto und 
Tfirkisch Samsun. Ferner war die Chlorophyllbildung 
yon Cuba White besonders temperaturempfindlich. In 
Dauerkultur bet 6~  und weniger (s. Behandlung 3) t rat  
vollst~ndiges Ausbleichen der Blgtter ein. Die Blgtter 
von Trujillo waren unter den gleichen Bedingungen zwar 
vergilbt,  enthielten abet noch Chlorophyll. 

H. CIc~es (Ti~bingen). oo 

C y t o l o g i e  

E. G. ANDERSON, A chromosomaltechnique used in biochemical 
studies on the developing endosperm of maize. (Eine chromo- 
somale Technik, verwendet bet biochemischen Unter- 
suchungen am sick entwickelnden Endosperm yon Mats.) 
Agronomy J. 44, 5 6 o - 5 6 I  (I952). 

Um ft~r bioehemische Untersuchungen am Endosperm 
St~rke-und Zuckermais in m6glichst frflhemEntwieklungs- 
stadium unterscheiden zu k6nnen, wurden durch Chromo- 
somentranslokation die Genpaare gelbes bzw. weiBes 
Endosperm und St~Lrke- bzw. Zuckerendosperm gekoppelt. 
Die Translokation erfolgte zwischen den Chromosomen 4 
und 6. Koppelungsanalysen ergaben die folgende Chromo- 
somenkonfiguration (Spindelansatzstelle = *) 6~a Nucleo- 
lus * Tu - -  - -  gl a. 46a T% - -  12, 5 - -  

su * - -  19,7 --  Pl --  I1, 4 --  sm. Die ,,crossing over"-  
Rate betragt 4,5%. In der heterozygoten Translokation 
ist die Austauschrate herabgesetzt, aul3erdem wurden 
zahlreiche irregulgre und nichthomologe Paarungen beob- 
achtet. Durch diese aueh ffir zahlreiche andere physio- 
logische und bioehemische Untersuchungen wertvolle 
Markierung der St~rkeendosperme ist die Erkennung der- 
selben bereits 2 Wochen nach der Bestaubung m6glieh. 

v. WitscA (WeiAemtepAc~:r oo  

G. D. H.BELL und LEO SACHS, Investigationsin theTriticinae. 
II.  The cytology and fertility of intergenetic and interspecific F; 
hybrids and their derived amphidiploi(Is. (Untersuchnngen im 
Tviticul,z-Verwandtschaitskreis. II. Cytologic und Fertili- 
ta t  yon F~-Bastarden und daraus abgeleiteten Amphidi- 
ploiden aus Art- und Gattungskreuzungen.) Agricult. 
Sci. 43, t o 5 - - I I 5  (1953). 

Zwischen verschiedenen Arten der Gattungen Aegilops, 
T~4ticumundAgropyron wurden 22 F~-Bastarde hergestellt 
und mit ihren dutch Colchieinierung gewonnenen Amphi- 
diploiden untersucht. Die Ergebnisse best~ttigen eine 
Reihe bereits mehr oder weniger bekannter Befunde. 
Hervorgehoben set, dab eine Bivalentbildung in den ein- 
fachen Bastarden nicht notwendigerweise eine Multi- 
valentbildung in den Amphidiploiden nach sich zieht. 
AuI jeden Fall ist die Multivalentbildung vergleichsweise 
geringer. Dies geht parallel mit einer Verminderung der 
Chiasmata je Kern und je Bivalent. Die Fertilit~tsverhMt- 
nisse haben keine direkte Beziehung zur Multivalent- 
bildung. Im Vergleich zu allen, natiirliehen additiven 
Bastarden scheint der Verlust einzelner Chromosomen 
bet jungen Amphidiploiden die Lebensi~higkeit weniger 
z ,  beeintr~chtigen. A. Lei,z (ScAnegc~/Hann.). oo 

Gi~STA CAROLI, The effect of some oxyquinoline derivatives on 
pea chromosomes. (Die Wirkung einiger Oxyehinolin-Deri- 
vale auf Erbsen-Chromosomen.) Agri hortique genet. 
(Landskrona) zo, 152--157 (1952). 

Das y o n  T z j o  und L~vA~ entwickelte Verfahren, durch 
Einwirkung yon Oxychinolin die strukturellen Besonder- 
heiten somatischer Chromosomen sch~rfer hervortreten 
zu lassen, erwies sick bet der Erbse in der Hand des Verf. 
nicht befriedigend. 8 verschiedene Derivate dieser Ver- 
bindung (z. B. 8-Hydroxychinolin-5-Sulfos~ure, 5,7- 
Dinitro-8-Hydroxychinolin usw.) wurde daher auf ihre 
W i r k u n g  zur Darstellung der Chromosomenmorphologie 
untersucht. Allein das 5,7-dibrom-8-Hydroxychinolin 
erwies sich als geeignet; es sind ausreichend Metaphasen 
vorhanden, und die Chromosomen sind unter Betonung 
ihrer verschiedenen Einschnttrungen stark kontrahiert. 

H. Ma~,quardt (Freiburg i. Br.) .  oo 

MICHELINE DEYSSON, Action de I'uracile sur les chromosomes 
du Vic ia  Faba  L, (Die Wirkung vonOracil auf die Chromo- 
somen yon Viola ]aba.) C.r .  Acad. Set. (Paris) 236, 4o6 
bis 408 (I953). 

Keimlingswurzeln von Vicia faba wurden in auf die 
HXlfte verd~nnter KNo~scher L6sung mit o,5~o Uracil 
8--1o d kultiviert,  die Kontrollen nur in KNoPscher 
L6sung der genannten ~onzentrat ion.  Sowohl in Kon- 
trollen wie in Uracil, dort allerdings hXufiger, t raten 
Mikronuclei auf, bet Uracil wurden auBerdem Chromo- 
somenfragmentationen beobachtet. Kultur der keimen- 
den Vicia-Samen auf Filtrierpapier und Bedeckung der 
Wurzelspitze mit Uracil-tfristallen fiber 48 h bewirken 
pyknotische Herde, ohne dab die Stadienh~ufigkeit in den 
normal gebliebenen Sektoren sich ver~ndert. Die Be- 
funde sind in kfirzester Form publiziert, die neuere 
Literatur  fiber gicia faba-Experimente ist weder aus 
Deutschland noch aus England berficksichtigt. 

H.Marquardt  (Fre~burg i. Br.) .  oo  

Z f i c h t u n g .  

R. E. BAKER, Inheritance or fruit characters in the strawberry. 
A study of several F 1 hybrid and inbred populations. (Die Ver-  
erbung yon Fruehtmerkmalen bet Erdbeeren, Eine Onter- 
suchung yon mehreren F1-Bastard- und Selbstungs- 
populationen.) J. Hered. 43, 9--14 (I952). 

An F~-Nachkommenseha~ten yon Kreuzungen der Kul- 
tursorten Banner X Biakemore, Banner X I~21ondike, 
Banner 7< Twentieth Century und I~londike X Twen- 
t ieth Century und den ersten Nachkommenschaiten aus 
Selbstungen der reinen Sorten wurden genaue Unter- 
suchungen fiber die Ausbildung und Vererbung fol- 
gender 6konomisch wiehtiger Merkmale angestellt:  
Fruchtfarbe, Beschaffenheit der Fruchthant  (matt oder 
gl~nzend), Geschmack, Fruchtgr6Be, Fruchtform, Gleich- 
f6rmigkeit der Fr~chte, Lage der Nfil3chen (sitzend oder 
eingesenkt) und Farbe der Nfi13chen. Alle Bastardpopu- 
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la t ionen  hatten bedeutend gr6Bere Frtichte als die 
Selbstungsnachkommenschaften. W~ihrend Klondike und 
Twentieth Century geselbstet die kleinsten Friichte auf-  
wiesen, batten die Bastarde dieser beiden Soften die 
zweitgr6Bten Frfichte (Heterosiswirkung). Den beaten 
Geschmack batten Fr/ichte der Nreuzung Banner X 
Twentieth Century. Banner geselbstet hatte den 
nXehst beaten Geschmaek, w~hrend die Selbstungsnaeh- 
kommen yon Twentieth Century gegentiber alien anderen 
Naehkommenschaften den sch lechtes ten  G e s e h m a c k  be- 
saBen. Die Anlagen fiir eingesenkte Ntt13chen, l~tngIiche 
Fruchfform und it~r die Ausbildung gleichf6rmiger 
Frtiehe erwiesen sich als dominant oder zeigten Heterosis- 
wirkung. S ~ d ~  ( Berlin-Da~lem).  oo 

BEGKER, G. Quedlinburg.  Problematik der PflanzenzOchtung 
(Festvortrag). F e s t s i t z u n g  und Wissenschaftl. Tagung 
anliiBlich des zweij~hrigen Bestehens d. Deutsehen Aka- 
demie d. Landwirtsehaftswissenschaften zuBerlin. Reehen- 
schaftsberieht und Vortr~ige, 37--39, Berlin 1953. 

Dieser Vortrag ist zweifellos als ein u n g e w 6 h n l i c h e r  
zu bezeichnen. Es passiert wirkLieh nieht t~iglich, dab 
ein Mann, ausgeriistet mit welt iiberdurchschnittliehen 
theore t i s ehen  und praktischen Kenntnissen in Z/ichtungs- 
fragen, der dazu noch  e inen iiihrenden Posten bekleidet, 
sagt: Meine Herren, bet uns ist nicht alles in Ordnung! 
Die Reaktion der meisten Ziichter, die zu einer Diskus- 
sion naeh Quedlinburg, wo der Vortrag wiederholt worden 
ist, eingeladen wurden, war aber, leider, im Durchschnitt  
eine g e w 6 h n l i e h e ,  d .h .  es gibt Wahrheiten, die die 
Menschen  n ich t  gerne h6ren, und wenn sie sie doeh h6ren  
mfissen, so verhalten sie sieh zu diesen Wahrheiten 
meistens ablehnend oder kfihl. So war es aueh bet diesem 
Vortrag. 

Den Hauptgedanken yon B~CKER k6nnte man etwa 
folgendermaBen formulieren: Pflanzenzt~ehtung ist vom 
Mensehen  gelenkte Evolut ion;  die Evolutionseinheiten 
(auch bet Selbstbeiruchtern) si~d nicht die reinen Li- 
nien, sondern Populationen; die Ziiehter arbeiten aber 
meist raft reinen Linien --  ergo, es w~ire besser, sie 
w~irden rail Populationen arbeiten, um die natf ir l ichen 
Evolutionseinheiten nicht rein sehematisch durch kfinst- 
liche zu ersetzen. Dabei verlangt BECXER von den 
Z/ichtern eine ,,sch6pferisehe Unruhe" und fordert eine 
sinnvolle e v o l u t i o n i s t i s e h e  Betraehtungsweise, die 
e inen grol3en Tell der Widersprtiche zwisehen Theorie 
und Praxis aufkEiren wiirde. 

Die entscheidende Problematik der Pflanzenz/iehtung 
sieht Vert. in der Tatsaehe, dab sich ffir den Z~chter er- 
hebliche Widerspriiche zwischen der hentigen Theorie der 
Ziichtung und seinen praktischen Erfahrungen ergeben 
und dab die Theorie die empirischen Erfolge nur unvoll- 
kommen und h~iufig gar nieht zu erklXren vermag. 

Nach einer kurzen geschichtliehen Einffihrung unter- 
zieht Verf. die wichtigsten Probleme der Pflanzenz/ieh- 
tung einer kritischen BeLrachtung, aus weleher wir n u n  
einige wenige Punkte hier erw~ihnen k6nnen.  

Die praktische Pflanzenzfiehtung, meint BECKER, be- 
dient sich his heute fast aussehlieBlieh der Erkenntn i s se  
des Mendelismus und ,,-- was unheilvoller ist - -  sie wendet 
das f~r theoretisehe Faktorenanalyse methodisch not- 
wendige Prinzip der reinen Linien schematiseh an und 
macht es sogar zum entscheidenden Kriterium far die 
Exakthei t  der praktisehen Z~ehtung." Der Verf. will 
abet keinesfalls die Schuld f~r diese Situation der theo- 
retisehen Genetik in die Sehuhe  sehieben,  er meint, 
schuldig ist die praktische Pflanzenziichtung selbst, da 
diese sieh nur eines Teiles der theoretischen Erkenntnisse 
bedient und zudem noch rein schemat i seh ,  denn der 
Mendelismus ist Uingst nur als ein begrenztes Teilgebiet 
der Genetik erkannt worden. Gliieklieherweise konnte 
man in den letzten Jahren beobaehten, wie die reine Em- 
pirie ,,entgegen der begrenzten mendelistisehen Lehr- 
meinung" unbewuBt dem Ziichter erfolgreiche Wege ge- 
bahnt hat. Speziell fdr die Ziichtung der Selbstbefruehter 
empfiehit Verf. die Zuchtmethoden der Fremdbefruehter 
s inn  vo t I  anzuwenden. Er behauptet,  die im allgemeinen 
gr/513eren Zuehterfolge bet Fremdbefruehtern sind da- 

durch zu erkl~iren, dab die Z u c h t m e t h o d e n  bei  diesen 
e inem nat i ir l i chen E v o l u t i o n s g e s c h e h e n  bereits ent- 
sprachen. 

In der Methode der ,,wiederkehrenden Selektion~ifiir 
allgemeine Kombinat ionse ignung" ,  die vor kurzem im 
Rahmen der Heterosisziichtung in Amerika fiir Mats 
entwickelt worden ist und ,,fiir die groBen Erfolgsm6g- 
liehkeiten der mendelistisch betriebenen Pflanzenztich- 
tung"  angefiihrt wird, sieht Verf. eine ,,fiberraschende 
fihnlichkeit mit  der bew~ihrten alten Methode der Fa- 
milienauslese." Diese beiden Methoden tragen nach  
BECI~ER einen e indeut ig  e v o l n t i o n i s t i s c h e n  Charakter, 
im Gegensatz zu der reinen Linienztichtung. 

Zu der Polyploidieziichtung wird gesagt, dal3 ,,wir 
allen Grund haben, in dieser Methode eine der erfolgver- 
sprechendsten Methoden der Zukunft zu sehen" und dab 
,,der entscheidende Polyploidieeffekt die VergrOBerung 
der Variationsbreite", nicht aber nur die additive Gen- 
wirkung ist. Verf. verweist auf die wirkiich erregende 
Tatsache, dal3 sich ,,die Beobachtungen h/~ufen, wonach 
ausgelesene, anfangs tetraploide St/imme eines Tages 
wieder genetisch diploid geworden sind und dabei aber 
ihren polyploiden PhS.notyp behalten habenj' 

Ein wichtiger Hinweis fttr die Mutationsziichter lautet: 
um viele ausbalancierte Mutationskomplexe yon ganz 
besonderem Selektionswert zu bekommen, sollte man 
behandelte, m6glichst heterozygote Pflanzen mehrere 
Jahre gemeinsam als Population vermehren, bevor mit 
der Auslese begonnen wird. ,,Dabei mtiBten wir Selbst- 
be/ruchter w~hrend der Vermehrung immer wieder 
unter sich kreuzen. 

Der Vortrag ist in einem erlrischend-optimistischen 
Ton gehalten ( ..... Und was nicht war, nun will es werden / 
Za reinen Sonnen, farbigen Erden... "), wobei ffir die 
Zukunft der Zfichtung eine aul3erordentliche Bedeutung 
der P o p u l a t i o n s g e n e t i k  zugesprochen wird. Es scheint 
uns aber, dab BECKER die h e u t i g e n  Eriolge der Popu- 
lationsgenetik etwas iiberschgtzt. Wir glauben nicht, 
dab die groBen Bemtihungen einzelner Forscher, die 
Populationsgenetik zu e inem h o m o g e n e n  Wissenszweig 
zusammenzubasteln, schon Frfiehte getragen haben. 
Das, was man als Populationsgenetik anspricht, sind einer- 
seits noeh  wenig experimentell  fundierte, fast rein mathe- 
matische Uberlegungen und Theorien, andererseits die 
auf spezieller Okologie aufgebauten Untersuehungen, die 
man eher als Populations d yn ami  k bezeichnen m6ehte. 
Ob alles das sehon heute der Pflanzenz~chtung neue ~Vege 
bahnen k6nnte, seheint uns etwas fraglieh . . .  aber ,,was 
nieht  war,  n u n  will es werden . . . " !  Wit  wollen es 
hoffen ! I. GRBBENg~I~OV (Gatersleben). 

GORDON HASKELL, The control of inter-pollination between 
sweet and flint corn. (Die Kontrolle der We c h se l b e fruch-  
tung  zwischen Zucker- und Hartmais.) Ann. of Bot. 
N. S., z 7, 81--93 (r953)- 

Handbeffuchtungen zwischen Hartmais (Su) und Zucker- 
mats (su) sind vollfertit. In einem Versuch wurden 
Pflanzen yon Zucker- und I-iartmais in gleicher Zahl in 
zuf~illigem Verband angebaut. Sie bliihten frei ab. Mit 
HiKe der St~irkemais-Xenien auf Zuckermais wurde der 
Grad der Wechselbefruehtung festgestellt. Er war w esent -  
l ich niedriger, als bet gleichen Befruchtungschancen er- 
warte t  werden sollte (r ,85% gegen 5o%). Dies ist zum 
Tell dutch die vorwiegend sp~tere Bliitezeit des Zueker- 
maises erklgrbar (zeitliche Isolierung). Die Regressions- 
analyse der Daten (Bl~tezeit der $ u n d  9 Bl~ten, Grad der 
Protandrie bezw. Protogynie, Grad der Wechselbe- 
fruehtung) zeigte jedoch, dab noch andere Faktoren yon 
Bedeutung sein nri~ssen. Spat bliihende su-Pflanzen unter- 
schieden sich im Grad der Wechselbefruchtung nicht  
w e s e n t l i c h  yon den friih abgeblflhten. Angaben aus der 
Literatur unterstiitzen die Annahme, dab genetische Fak- 
toren die Wechselbefruehtung beeinflussen and zur Iso- 
lierung dieser verschiedenen Maisformen b e i t r a g e n . -  
In einem Anhang werden methodische Hinweise zur Re- 
gressionsanalyse nach ether Winkeltransformation der 
Prozentzahlen gegeben. 


