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M6glichkeiten er6ffnet. Die wohl stgrksten Impulse in 
den zurfckliegenden zweieinhalbJahrzehnten erhielt die 
Kartoffel-Genetik jedoch durch die Fortsehritte der cyto- 
logischen Analyse, die ein so reichhaltiges Ergebnis zei- 
tigte, dab die i. H~lfte der nun  vorliegenden neuen Mono- 
graphic speziell der Darstellung der eytologischen Ver- 
hgltnisse vorbehalten ist, tiber die 1925 C. FRUWlRr 
entspreehend dem damaligen Stand der Kenntnisse, kaum 
etwas Nennenswertes zu berichten hatte. 

Die Autoren, die beide fiber experimentelle Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Kartoffel-Genetik verffgen, geben in 
der ]ginleitung ihres Buches eine lJbersieht der verschie- 
denen Sammelexpeditionen yon 1925 bis 1948. AuBer- 
dem wird die Systematik der Gattung Solarium nach 
HAwt~s (1947) und die geographische Verbreitung der 
Kartoffet-Arten kurz behandelt. Der I. t Iaupttei l  bringt 
die folgenden cytologischen Themen: Chromosomen- 
zahlen und somatisehe ChromosomenverhXltnisse; die 
Meiose in Species ulld Hybriden;  Haploide und expe- 
rimentell hergestellte Polyploide; detaillierte Unter- 
suchungen der Meiose wie: Chiasmafrequenz, Multivalent- 
typen und Sekundgr-Ass0ziationen; Artkreuzungen und 
schlieBlich Pollen- und Ei-Sterilitgt. In  einem umfang- 
reiehen SehluB-Kapitel des i. Hauptteils werden die bis- 

herigen Ergebnisse yon verschiedenen Gesichtspunkten 
diskutiert, wobei hauptsgchlieh die Probleme: Basiszahl, 
Genera-Analyse, Entstehung der polyploiden Arten und 
Differenzierung innerhalb der Species bertieksichtigt 
werden. Die Einleitung zum genetisehen Tell betont 
einige methodisehe Schwierigkeiten, die besonders ftir die 
Kartoffel-Genetik bestehen, und weist ausdrficklieh auf 
die Notwendigkeit der Blftenisolierung bei I{reuzungs- 
arbeiten hin. AnsehlieBend folgt dann im 2. Hauptteil  die 
Zusammenstellung der bisherigen Untersuchungen tiber 
das genetische Verhalten der verschiedenen Merkmale 
der Kartoffel. Dabei nehmen verst~indlicherweise die 
Ergebnisse der Resistenzziichtung den breitesten IRaum 
ein. In einem Anhang werden ferner solche Themen kurz 
angeschnitten, die von den Autoren nicht unmittelbar 
in Zusammenhang mit einem der beiden Hauptteile be- 
handelt wurden. Es wird u.a. die Herkunft der ersten 
europ/iischen Kartoffeln diskutiert und auf die F&lle yon 
Chimgrenbildung und ,,vegetativer Ilybridisation" kurz 
eingegangen, l~in Literaturverzeichnis mit annghernd 
9oo Titeln bildet den Abschlul3 des Buches und vermittelt 
den Eindruck, dab die Autoren eine reeht niitzliche Zu- 
sammenstellung aller Ergebnisse der I~artoffel-Genetik 
und -Cytologie gegeben haben. .F. Mechelke. 

REFERATE. 
Allgemein. 

o 
ALFRED ASLANDER, Standard fertilization and the quality of 
crops. (Standarddfngung und die Qualit~it der Ernten.) 
Soil Sci. 74, 4 3 1 - 4 4 2  (1952) �9 

Es wurden Feldversuche auf sauren B6den durch- 
geftihrt, die eine Standarddtingung erhielten, d .h .  eine 
Dtingung, die auf Grund einer zuverlgssigen Bodenanalyse 
zusammengestellt wurde. Die Parzellen waren entweder 
ungekalkt oder unterschiedlich stark gekalkt. Die Kal- 
kung hatte keine bemerkenswerte Wirkung auf den Heu- 
ertrag oder die mineralisehe Zusammensetzung yon Klee 
und Gras. Einige Getreidearten, insbesondere die erste 
Winterweizenernte naeh der Kalkung, wiesen mit steigen- 
der t(alkung einen steigenden Stickstoffgehalt aui und 
somit einen erhOhten Proteingehalt und verbesserte Back- 
qualitgten. Eine andere Wirkung der Kalkung konnte 
nicht iestgestellt werden. Der Futterwert  versehiedener 
Heu- und Getreidearten, nach den tiblichen Methoden 
ermittelt,  blieb im allgemeinen durch die Kalkung un- 
beeinfluBt. In  einigen F~illen war ein geringes Ansteigen 
des Proteingehaltes mit  steigenden Kalkgaben iestzu- 
stellen. Ftitterungsversuche an Ratten,  Meersehweinchen 
und Kaninchen f fhr ten  zu den gleichen Ergebnissen. Es 
lieB sich keine Verbesserung der Fut terqual i tg t  nach- 
weisen. Die Gewiehtszunahme der Tiere war nicht yon 
dem Futter,  das entweder auf gekalkten oder ungekalkten 
Parzellen gewaehsen war, abhgngig. Aueh die Knoehen- 
bildung wurde nicht beeinflul3t. Die Ergebnisse zeigen, 
dab durch eine Standarddtingung das Nghrstoffverhgltnis 
im Boden optimal gestaltet wird, so dab dutch eine Kal- 
kung weder die Quanti tgt  noeh die Qualitgt der ]~rtrgge 
beeinfluBt werden kann. S~albach (Braumchweig) .  oo 

PAUL FILZER, Untersuchungen Ober Ertragsschwankungen land- 
wirtschaft|icher Kuiturpflanzen. Ber. dtsch, bot. Ges. 6 5, 
3o5--315 (I952). 

In  seinem 1951 erschienenen Buch ,,Die nattirlichen 
Grundlagen des Pflanzenertrages in Mitteleuropa" hat 
Verf. tiber seine Untersuchungen tiber den EinfluB 6kolo- 
gischer Faktoren, besonders des IZlimas auf Ernteertrgge 
berichtet. Daran anschliel3end behandelt  vorliegende 
Arbeit den EinfluB solcher Faktoren auf die Ernteertrags- 
Schwankungen bei 7 Feldirfchten wghrend der Jahre 
19o4--i913, vornehmlich in Norddeutsehland. Die 
Schwankungen erscheinen ftir solche Untersuchungen ge- 
eigneter als die Ertr~ge an sieh, well bei ihnen zuf~llige 
regionale Unterschiede, z. B. in der Art der Feldbestellung 
und Dtingung konstant  sind, also keine 6kologisehen 
Effekte vort~iuschen. Es ergibt sich u.a. : Die Schwankungen 
nehmen yon der Ktiste aus landeinwgrts zu und sind am 
gr0Bten auf armen SandbSden und in Gebirgslagen. 
Phgnologische Gebiete mit spgten Daten haben gr6Bte 

Sehwankungen bei geringsten Absolutertr~igen, solche 
mit  i r fhesten Daten ziemlich grebe Schwankungen bei 
ziemlich hohen Ertr~igen. Bei regionaler Aufteilung nach 
den mittleren Jahresniederschlggen zeigt sich : die Ertrags- 
schwankungen sind bei alien Frfchten  am kleinsten in 
den Gebieten mit 7oo--8oo mm, nur beim Roggen nicht, 
der sich aber in alien Gebieten reeht ghnlich verhglt. 
Schwankungs-Maxima haben bei fiber i o o o m m :  Wi- 
Weizen, So-Gerste, Kartoffeln, bei 4o0--5oo mm Hafer, 
1Klee, Wiese. Zusammenhgnge mit  der Bodenart scheinen 
nachweisbar, doch dtirften die Ergebnisse nicht immer 
auf den Boden an sich zurfckzuftihren sein. Z. B. k6nnen 
die auffgllig geringen Schwankungen bei Klee auf Marsch- 
b/3den allein darauf beruhen; dab diese B6den auf das 
I(tistengebiet beschrgnkt sind. Die Schwankungsbreite 
n immt  in Norddeutschland und ebenso in Frankreich und 
Ungarn in folgender Reihenfolge zu: Wi-Roggen, So- 
Gerste, Wi-Weizen, Haler, Kartoffel, Wiese, Iglee. Verf. 
finder darin eine Bestgtigung der Sr Igon- 
st i tut ionstypen.  Aber in Baden und weniger ausgeprggt 
in Wtirttemberg hat die kleinsten Schwankungen der 
Weizen und die gr6Bten die Kartoffel. Griinde hieriiir 
k6nnen in den landwirtsehaftlichen, besonders betriebs- 
wirtschaftliehen Besonderheiten dieser Lgnder liegen. 

C~. Kmtschmer  (Aulendor /  i. W.) .  oo 

F.-J. HERRMANN, Feldberegnung und Pflanzenz(ichtung. 
Mitt. D. L. G. z954, Nr. 19, 2 S. 

Ausgehend yon dem RoEMm~schen Standpunkt,  dab 
die zweite Hglfte unseres Jahrhunderts im Zeiehen der 
Verbreitung der Beregnung stehen werde, behandelt der 
Autor kurz Fragen der Fetdberegnung und sich daraus 
ergebende Konsequenzen ft~r die Pflanzenziiehtung. Zu- 
satzregenmengen yon insgesamt 200 bis 300 mm dfirften 
ffr  durchschnittliehe deutsche Verh~ltnisse ausreiehen. 
Eine Beregnungsanlage wird im Normalfall f/ir die Naeht- 
beregnung zur Bodenwassererggnzung eingesetzt. Nach 
klimatologischen Untersuchungen yon WITTE ist es zudem 
m6glich, w~ihrend der heil3en Mittagszeit durch auto- 
matische Unterbrechung der Wasserzufuhr mit Gaben 
yon weniger als I mm je Std. die Luftfeuehtigkeit der 
bodennahen Luitschiehten zu erhShen und die Tempera- 
tur zu senken, so dab die Pflanzen die Spalt6ffnungen 
offenhalten. Dureh die M6glichkeit, Spgt- und Frtih- 
frSste abwehren zu k6nnen, dtirfte die ktinstliche Bereg- 
hung ganz neue Perspektiven erschlieBen. Da in Deutsch- 
land von fast allen I4ulturpflanzen Soften angebaut wet- 
den, die einer verhgltnismgl3ig mangelhaften Wasserver~ 
sorgung angepaBt sind, erwgchst der Ziichtung immer 
mehr die Aufgabe, ,,beregnungsdankbare" Kulturpflan- 
zenrassen zu entwickeln. Gr6Bere Sortenunterschiede 
hinsiehtlieh der Beregnungswfirdigkeit wurden z. B. bei 
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Mats und einzelnen Gemfisen beobachtet. Inwieweit das 
Zuchtziel Dfirreresistenz noch allgemeine Bedeutung hat, 
wgre zu fiberprfifen. F. Scholz (Gatersleben). 

D. (L McGUIRE, Storage of tomato pollen. (~ber die Lagerung 
yon Tomatenpollen.) Proc. Amer. Soc. Horticult. Sci. 5o, 
4r9--424 (I952). 

Pr0ben yon Tomatenpollen (San Marzano) wurden bet 
versehiedenen Temperaturen (o, io und 2o ~ C) fiber CaCI~ 
und bet hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Pollen, der 
6 Monate bet o ~ fiber CaCI~ gelagert wurde, erbrachte 
noch Samenansatz. Bet Belegung der Narben mit z Jahr 
alten Pollen unterblieb die Samenbildung. 

Ki~hlweiu (Kerlsruhe). oo 

M. UJV,O, ROSl, Experimente auf .~ckern zur Untersuchung der 
unkrautbekiimpfenden Wirkung der verschiedenen Getreidesaaten. 
Acta agronomica (Budapest) 2, I49--2o 7 (I952). 

Kulturpilanze und Unkrautpflanze stehen in Wechsel- 
wirkung zueinander. Schon bet der Keimung der Un- 
krautsamen werden allelopathische Beziehungen deutlicb. 
Im allgemeinen ist jedoch das Vorkommen oder Fehlen 
bestimmter Unkrautar ten auf den bebauten Ackern dutch 
den Umstand bestimmt, ob sic sich dem Entwicklungs- 
rhythmus der Kulturpflanze anpassen kSnnen oder nicht. 
Unter den vier Getreidearten erwiesen sich die durch den 
Roggen geschaffenenVerhNtnisse ffir die meistenUnkraut-  
pflanzen am ungfinstigsten, was nicht nur  auf die Dichte 
des Bestandes, sondern auf seinen Entwicklungsrhythmus 
zurfickzuftihren ist. Dutch die starke Bestockung im 
Herbst und Winter verhindert der Roggen im Frfihjahr 
dig Keimung eines grol3en Teiles der Unkr~uter. Anders 
liegen die Verh~Itnisse beim Weizen, der spXter ges~t 
wird und sich nicht so stark bestockt. Das Schossen be- 
ginnt  sp~iter als beim Roggen, und somit ist den Un- 
kr~iutern mehr Gelegenheit zum Keimen und zur Ent-  
wicklung gegeben. Eine natfirliche Unkrautbekfimpfnng 
kann erfolgen dutch eine geeignete Fruchtfolge und durch 
richtig angewandte Bodenbearbeitung. 

K. Garber (Hamburg). oo 

Genetik. 

GORNELIA HARTE, Untersuchungen iiber Gonenkonkurrenz und 
Crossing-over bet spaltenden Oenofhera-Bastarden. Z Ver- 
erbungslehre 85, 97 - -z i7  (1953). 

Die vorliegende Arbeit setzt zu ihrem Verst~ndnis die 
Kenntnis  der Oenothera-Nomenklatur und der Ver6ffent- 
lichung yon 1948 voraus (HARTE: Cytologisch-genetische 
Untersuchungen an spaltenden Oenothero-Bastarden 
ZiV 82). Das Material besteht aus Nachkommen yon 
Komplexbastarden, in denen der Grad der Chromosomen- 
verkettung in der Meiosis in bestimmter Weise abgestuft 
ist. Ffir die Analyse der Gonenkonkurrenz sind die Genes  
(sulfurea Biiitenfarbgen) und fr (Gen ffir Pollensterilit~t) 
herangezogen. Es wird gezeigt, dab die Allele dieser Gene 
bet der Ausbildung der Gonen miteinander konkurrieren, 
wobei jeweils des recessive Gen eines Paares benachteiligt 
wird. Die Verh~ltnisse werden beinfluBt durch ~n-  
derung des Genmilieus: Anwesenheit des zweiten Gen- 
paares und Lage der AlIele in verschiedenen Chromo- 
somenkomplexen und in einigen F~llen dutch das Plasma 
der Mutterpflanze. Da kein Unterschied in der Wirkung 
auf des Pollenschlauchwachstum und die Embryosack- 
entwicklung besteht, wird angenommen, dab es sich um 
Wachstumsvorg~nge handelt, die dutch die gleichen ge- 
netischen und genphysiologischen Faktoren gesteuert 
werden. Ohlendor] (Voldegsen). oo 

ROBERT LAMM, Investigations on some tuberbearing S o l a n u m  
h y b r i d s .  (Untersuchungen an einigen knollenbildenden 
Solenum-Bastarden.) Hereditas (Lurid) 39, 97--I12(I053). 

Die WildarL Solarium ecaule var. subexinterruplum 
BITT. (4 • ) I~BL sich mit S. tuberosum, var. Deodare (4 • ) 
nu t  dann kreuzen, wenn sie in oktoploider Form vorliegt 
und als Mutter verwendet wird. DiG Kreuzung in um- 
gekehrter Richtung miBIingt, da das Pollenschlauch- 
wachstum sowohl yon S. acaule (4• und S. ecaule (8 • ) 
im Griffel von S. tuberosum gehemmt wird. DiG hexa- 
ploiden F~-Hybriden sind relativ fertil (Durchschnitt der 
lebenden PollenkSrner 71%), zeigen jedoch verschiedenen 

Kreuzungspartnern gegenfiber unterschiedliches Ver- 
halten. Von den zahlreich durchgeftihrten Testkreuzungen 
hier nur  die wichtigsten Ergebnisse: Von Rfick- 
kreuzungen mit  dem ersten Elter fiihrt nur  F 1XS. acaule 
zu sehr schwachem Samenansatz. Reziproke Kreuzungen 
mit  dem anderen Elter sind erfolgreich : i. F 1 X S.tuberosum 
ergibt vornehmlich pentaploide, ziemlich fertile Nach- 
kommen, die aber nicht mitS.eceule kreuzbar sind. Weitere 
Riickkreuzungsgenerationen mit S. tuberosum (vat. Deo- 
dare, Pernassie, Pepo), die eine Einlager ung von tuberosum- 
Chromosomen in ecaule-Plasma bewirken, lessen in der 
4- Generation keine Verschlechterung der Fertilit~tt er- 
kennen. 2. Die reziproke Kreuzung S. tuberosum X F 1 ge- 
Iingt seltener; die gleichfalls pentaploiden Nachkommen 
sind m~nnlich ~teril, die weibliche Fertilit~t ist stark redu- 
ziert, die Samenproduktion gering. Sie sind mit eceule nicht 
kreuzbar. Die I temmung in der 2. Teilung der Meiose der 
PMZ wird auf ungiinstigeWechselwirkung zwischen tubero- 
sum-Plasma und eCeule-Genen zur fickgeffihr t. Wiederholte 
Rtickkreuzungen mit  S. tuberosum bewirken Ansteigen 
der m~nnlichen Fertilit~t, die in der 4. Generation den 
Fertilit~tsgrad der besten S. Xuberosum-Sorten erreicht. 
Ursachen der Sterilit~t und UnvertrXglichkeit bet So- 
lanum-Species werden dikutiert. Rothe ( Rosenho]). oo 

JAMES MAG KEY: The biological action of X-rays and fast neu- 
trons on barley and wheat. (Die biologische Wirkung yon 
R6ntgensLrahlen and schnellen Neutronen aui Gerste und 
Weizen.) Ark. Bot. (Stockh.) Andra Ser., z, Nr. 16, 
545--556 (r952). 

Samen von Hordeum distichum (2 n) und Triticum vul- 
gate (6 n) wurden trocken und 24 h gequollen mit 
RSntgenstrahlen (:R) und Neutronen (N) aus dem Cyclo- 
tron bestrahlt. Die Keimf~higkeit war bet den gew~hlten 
Dosen nahezu normal, die H6he der Keimlinge nach 
14 Tagen war jedoch bet Bestrahlung mit N bet allen 
Dosen geringer als bet R. Dieser Unterschied blieb fiber 
die gesamte Lebenszeit der X t (Generation aus den be- 
strahlten Semen) erhalten, die Fertilit~t und die Uber- 
lebensrate der Xl-Pflanzen lag daher bet N wesentlich 
tiefer als bet R, jedoch nut,  wenn die Semen vorgequollen 
waren. Bet trocken bestrahlten Semen traten nu t  un- 
wesentliche Unterschiede der Uberlebensrate zwischen N 
und R auf, w~hrend die Fertilit~t die charakteristische, 
groBe Differenz zeigte. Die Bezugsbasis der beiden Dosis- 
Mal3einheiten isfi dabei mit  I dis = o , 6 r  angegeben. 
Vorquellung der Samen erhSht die Wirkung beider 
Strahlenarten. Uber die in X 2 auftretenden Mutationen 
wird nur summarisch angegeben, dab bet den verwende- 
ten hohen Dosen die hohe Letalit~t in X 1 und ein S~tti- 
gungseffekt eine genaue quanti tat ive Aussage erschwert. 
Im Vergleich zu R treten nach N-Bestrahlung beim 
Weizen mehr Speltoid-Mutationen als Chlorophyll- 
mutat ionen bet der Gerste auf. H. Marquardt. oo 

J. REBISGHUNG, Etude de populations de ray-grass et du mode de 
transmission de deux caract6res duns le genre Lolium. (Unter- 
suchungen fiber verschiedene Populationen des Ray- 
grases und fiber die Vererbung yon zwei Merkmalen inner- 
halb der Gattung Lolium.) Ann. Inst. Nat. Reeh. agro- 
nora. S~r. B. I, 497--547 (1951). 

Bet Lolium perenne L. und L. multi]lorum LAM. konnte 
keine Beziehung zwischen der Form der Horste und der 
Herkunft yon verschiedenen Orten der Normandie ge- 
funden werden. Eine positive Korrelation scheint zu be- 
stehen zwischen der Zahl der im ersten Jahre zum Blfihen 
kommenden Pflanzen und der Zahl der Schnitte. Frost- 
resistenz scheint in der gesamten Normandie keinen po- 
sitiven Auslesewert zu haben, dagegen sind die ver- 
schiedenen Herkfinfte offenbar verschieden stark auf 
Frostresistenz ausgelesen. Beide Arten sind weitgehend 
selbststeril. Der Grad der Inzuchtdepression in der Nach- 
kommenschaft selbstbest~tubter Pflanzen ist individuell 
verschieden. Das Merkmal in der Scheide gefaltetes Blatt 
ist dominant  fiber das Merkmal gerolltes Blair und wurde 
durch 3 Genpaare Pl/Pi, P J P v  Ps/P3 bestimmt, wobei P1 
epistatisch fiber P2 und P2 epistatisch fiber Pa ist. Fehlen 
der , ,0hrchen" ist dominant  fiber deren Vorhandensein. 
Auch hier liegen dem Merkmal 3 Genpaare Olol/O2o2/O3o~ 
zugrunde, die die gleichen EpistasieverhXltnisse zeigen, 
wie sie bet Pv P2, P3 vorhanden sind. Zwischen den 
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Genen Pa und O1, P2 und O 3 und P3 und O 3 besteht 
Koppelung. Die Austauschwerte betragen 0,39, o,25 und 
o,33. Auf Grund der Tatsache, dab die morphologischen 
Merkmale von Lolium perenne und L. multiflorum bet 
Kreuzung so einfach ausgetauscht werden kSnnen, werden 
L. multi]lorum und L. perenne nicht als selbst~indige 
Arten, sondern als entfernte Varietgten der gleichen Art  
betrachtet. Ffir die praktische Ziiehtung bieten die vor- 
liegenden Ergebnisse Aussicht auf die M6glichkeit, 
gfinstige Eigenschaften bolder Formen, etwa das schnelte 
Wachstum und die gute Samenproduktion yon L. multi- 
florum und die st~rkere Neigung zum Perennieren yon 
L. perenne, ziichterisch zu vereinigen. 

Schwanitz (Niedermarsberg). oo 

Physiologie. 

T.M. IVANOVA, Uber die oxydativen Enzyme der keimenden Kar- 
toffelknolle. Dokl. Akad. Nauk SSSR., N. S. 86, 373 bis 
376 (1952) [Russisch]. 

Die Atmung und die Aktivit~it der individuellen Oxy- 
dason einerseits in den Knospen (,,Augen") und aus- 
wachsenden Trieben, andererseits im Parenchym der 
Kartoffelknolle wurden nach Austreiben und ~thylen-  
HC1 gemessen. Die ~thylen-HC1-Behandlung selbst be- 
wirkt eine loichte vorfibergehende Erniedrigung der 
AtmungsintensitS~t (hier wie flberall gemessen als O~-Auf- 
nahme), und zwar beruht dieselbe auf Herabsetzung der 
Aktivit~t der schwermetallhaltigen Oxydasen. Nach der 
Behandlung n immt  die Atmungsrate zu, jedoch wird der 
mit NaaN zu hemmende, also durch schwermetallhaltige 
Enzyme vermittelte Anteil der Atmung relativ geringer. 
Parenchym und Knospen bzw. Triebe verhielten sich in 
dieser Beziehung gleieh. Von den einzelnen Endoxydasen 
nahm die Aktivit~it der Cytochromoxydase im Verlaufe 
des Austriebes in Knospen und Sprossen ab, diejenige der 
Polyphenoloxydase in ctwas unregelmiiBiger Weise zu, 
und diejenige dor AscorbinMiureoxydase bis zum sieht- 
baron Beginn des Austriebes zu, danach, also im Verlanfe 
des eigentlichen Waehstums, wieder ab. Im Knollen- 
parenchym war die Wiederabnahme der Aktivit~it der 
AscorbinMiureoxydase naeh Beginn des Waehstums der 
Sprosse nieht zu beobaehten ; vielmehr stieg die Aktivit~r 
dieses Enzyms wetter an. Die Aktivit~it der Cytochrom- 
oxydase nahm in dieser Entwicklungsphase wieder zu, 
die der Polyphenoloxydase dagegen ab. Bis zum Beginn 
des Austriebes ~indert sieh also die Aktivit~it der drei 
Endoxydasen in Parenchym nnd Knospen gleichsinnig, 
nachher die der Cytoehromoxydase einerseits und der 
Polyphenol- und Ascorbinsiiureoxydasen anderorseits 
gegensinnig. Verfn. zieht den altgemeinen Sehlufl, dab 
die verschiedenen oxydativen Atmungsenzyme sich im 
Verlaule der Entwicklung gleichsam ablSsen. Sic glaubt 
ferner, dab ihre Befunde, vor allem das reziproke Ver- 
halten der versehiedenen Oxydasen, fiir die Beteiligung 
der Ascorbins~ureoxydase an der terminalen Oxydation 
sprechen. A. tang (Los Angeles). oo 

H. F. LINSKENS, Physiologische und chemische Unterschiede 
zwischen selbst- und fremdbesUiubten Petunien-Griffeln. Natur- 
wissenschaften 4 o, 28--29 (1953). 

Fiir die Hemmung der Pollenschl~iuche in den Griffeln 
von selbststerilen, selbstbest~ubten Petunien sind 
stoffwechselphysiologisehe Untersehiede verantwortlich. 
Atmungsmessungen mit der Wa~BVRG-Apparatur ergaben : 
Bet selbstbest~iubten Griffeln liegt der O2-Verbrauch in 
den ersten i 2 h  des Pollensehlauchwachstums st~indig 
etwa lO% fiber dem Verbrauch in gefremdeten Griffeln. 
Naeh 12 h, wenn die Selbstschl~uche ihr Wachstum ein- 
zustellen beginnen, f~llt der O~-Vorbrauch des geselbsteten 
Griffels, w~hrend der des gefremdeten Griffels ansteigt. 
Zwischen den EiweiBfraktionen geselbsteter nnd ge- 
fremdeter Griffel wurden aui elektrophoretisehem Wege 
Untersehiede festgestellt, die durch die verschiedenen 
Best~ubungsarten und nicht  durch genetisch verschiedene 
Pollen bestimmt sind. E. Esser (Paris). oo 

Cytologie. 

EDWARD D. KING and HOWARD A. $OHNEIDERMAN, The 
effects of carbon dioxide on the frequency of x-ray induced chro- 
mosome aberrations in T r a d e s e a n t l a .  (Die Wirkung yon 

Kohlendioxyd auf die tt~ufigkeit r6ntgeninduzierter 
Chromosomenaborrationen bei Tvadescantia.) Proc. Nat. 
Acad. Sci. USA. 38, 8o9--812 (1952). 

Inflorescenzen von Tradescantia paludosa waren in einer 
Kammer zur Bestrahlung gebracht, in die zus~tzlich zur 
Luft o,oo5--1,33 Arm CO 2 bzw. in der Kontrollserie N~ 
eingelassen wurde. Die Dosis betrug in allen F~llen kon- 
stant 4oo r. ]3estimmt wurde die H~ufigkeit von zen- 
trischen und dizentrischen Ring-Chromosomen, also 2- 
]3ruchereignissen. (Fixiert 5 Tage nach der Bestrahlung.) 
Exposition gegenfiber 1,33 Arm CO 2 ohne Bestrahlung 
zeigte keinellei Chromosomenaberrationen. In der N 2- 
Serie waren die H~iufigkeitswerte praktiseh fiber alle Gas- 
konzentrationen konstant. Es zeigte sich ein zunehmen- 
der Anstieg der Aberrationsh~ufigkeit mit  steigender 
CO~-Konzentration gegenfiber der gleiehatmosph~rigen 
N2-Kontrollserie. Die Hiiufigkeitswerte der CO2-Serie 
lagen z .B.  bet o,o2 Arm um 39,2%, bet o,67 Atm um 
i56,3% bet 1,33Atm um 369,2O/o tiber denen der N~- 
Kontrollserie entsprechenden Druckes,. Es kann bet dor 
Versuchsanordnung nicht entschieden werden, ob primiir 
die Bruchh~ufigkeit odor das Verhalten gebrochener 
Enden durch CO s beeinfluBt wurde. 1?. Maly. oo 

A. KOOPMANS and A. H. van der BURG, Ohromosome number 
and chromosome behaviour of F 1 and F2 plants of the cross Sola-  
n u m  p h u r e j a  • S o l a n u m  t u b e r o s u m .  (Chromosomenzahl 
und Verhalten der Chromosomen yon F~- und F~-Pflanzen 
der Kreuzungen Solanum phure]a und Solanum tuberosum.) 
Oenetica ('s-Gravenhage) 26, lO2--116 (1952). 

Von 40 F1-Pflanzen der I~reuzung Solanum phure]a 
(2 n --  24) >4 S. tuberosum (2 n = 48) brachten 23 Beeren. 
Die cytologische Untersuchung der F1-Pflanzen ergab, 
dab fast alle Pflanzen eine Chromosomenzahl yon 4-48 
hatten,  nur eine Pflanze hatte • 24 Chromosomen. 
Die Meiosis der 4- 24-chromosomigen Pilanze war 
vSllig normal, die der untersuchten d= 48-chromo- 
somigen Pflanzen zeigte einige Unregelm~Bigkeiten. 
So war bet allen Pflanzen die Zahl der Quadrivalenten 
ziemlich groB, gelegentlich wurden auch Trivalente 
beobaehtet. Die F~ zeigte in der Mitose und in der 
Meiosis ein iihnliches Verhalten wio die F1. Eigenartiger- 
weise setzte die 24-chromosomige Pflanze ungeachtet der 
Tatsacho, dab die Meiosis v611ig normal verlief, keine 
Beeren an. Auf Grund des seltenen Vorkommens yon 
Dyaden bet der 1R. T. in den Antheren diploider Solanum- 
Formen glauben die Verif., die Entstehung yon Okto- 
ploiden dutch die Versehmelzung reduziertor Gameten 
der 48-chromosomigen Form mit unreduzierten Gameten 
der 24-chromosomigen Form ablehnen zu mfissen. Sic 
glauben vielmehr, dab die Entstehung yon fast nur  48- 
chromosomigen Pflanzen so zu erkl~ren set, dab das Plas- 
ma der reduzierten tetraploiden oder hexaploiden Eizelle 
die reduzierten Gameten diploider Arten zur Verdoppe- 
lung der ChromosomenzaM veranlasse, und dab um- 
gekehrt bet dem E in t r i t t  eines reduzierten polyploiden 
generativen Pollenschlauchkerns in  die reduzierte Eizelle 
einer diploiden Art (Solanum chacoense, phure]a odor 
rybinii) die kleinen Mengen des mit in die Eizelle ge- 
langenden Pollenschlauchplasmas den haploiden Eizellon- 
kern veranlassen, ebenfMls seine Chromosomenzahl noch 
vor der Verschmelzung m i t  dem Pollenschlauchkern zu 
verdoppeln. Schwanitz. oo 

Ziichtung.  

K. FR~IER: Aspects of the agricultural value of certain barley 
X-ray mutations produced and tested at the Swedish Seed Asso- 
ciation, Sval~f, and its branch stations. Aspekte des land- 
wirtschaftlichen Worts bestimmter Gersten-RSntgen- 
mutationen, erzeugt und gepriift bet der Schwedischen 
Saatzuchtvereinigung, Sval6f, und ihren Zweigstationen. 
Swedish Seed Association, Sval6f. Acta Agric. Scand. 
4, 515--543 (1954). 

Von den zwanzig, yon verschiedenen Autoren gelie- 
torten Beitr~gen, die unter der Sammeliibersehriit ,,Mu- 
tat ion research in plants" im 3. Heft des 4. Bandes der 
obengenannten Zeitsehrift zusammengestellt sind, ist der 
vorliegende ether der interessantesten. Hierin wird der 
ersto spezielle Bericht fiber die durch die Schwedische 
Saatzuchtvereinigung nach praktisch-zfichterischen Ge- 
sichtspunkten durchgefiihrten Prfifungen der yon Nits-  
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SOIq-EI~LE und GUSTAFSSON fibernommellen r6ntgenin-  
duzier ten Gers te i lmutan ten  gegeben. Insgesamt  e twa  ioo  
vi ta le  Mutal l ten waren in die Prf ifungen al l fgel lommen 
worden;  ungef~hr ein Dr i t te l  davon erwies sich als zfieh- 
terisch wertvoll .  Die in Sval6f durchgeff ihr ten Leis tungs-  
prfifullgen liegen ffir die Mutai l ten der zweizeiligen Som- 
mersortel l  Gull, Maja und Bonus fiber einen Zei t raum bis 
zu dreizehn Jahren  vor  und zeigen, dab die Mutan ten  
entweder  im Er t rag ,  in TK-Gew. ,  Standfest igkei t ,  Frfih- 
reife, Siebsort ierung oder Rohprote ingehal t ,  hXufig auch in 
mehreren  dieser Eigenschaf ten  gleichzeitig, der jeweiligell  
Ausgangssorte  fiberlegei1 sind. Dber mehrere Jahre 
parallel laufende Prf ifungen dieser Mutanten  an einigeil 
der fiber das ganze Land  ver te i l ten  Zweigstat ionen ha t ten  
bisher im ganzen ebenfalls ermut igei lde  Ergebnisse.  Als 
vie lversprechend werden vor  allem neuere Mutat ions-  
versuehe nordschwedischer  Stat ionei l  mi t  frfihreifen 
seehszeiligen Sommersor ten  (Edda uild Dokkas) ange- 
sehen. Ob eine der derzeit igell  oder  zukfinftigen Gerstell-  
mu tan t en  in der Lage sein wird, d i rekt  mi t  den beaten 
Haildelssorten zu konkurrieren,  kallll noch nicht  end- 
gfiltig gesagt werdell. Der grol3e Wer t  der Mutall tel l  
als Ausgangsmater ia l  ffir die Kombinat ionszf ieh tung je- 
doch s teht  zweifellos feat, u n d e s  liegen bereits  derar t ige 
Kreuzui lgen bis F~ and  F s vor, worfiber interessai l te  
Studien in Vorbere i tung sind. Bes t immte  Probleme sind 
noeh intensiver  als bisher zu ull tersuehen, wie z. B. Fragen  
der Er t ragss icherhei t  oder der besseren N-Verwer tbar -  
ke i t  bes t immter  Mutanten,  ihrer  physiologischeil  Reak-  
t ion gegentiber versehiedenen Bodenar ten  oder bei Kl ima-  
schwankungen.  F. Scholz (Gatersleben). 

J. MAC KEY: Mutation breeding in polyploid cereals. Mutatioils- 
z/ ichtullg bei polyploideil  Getreideil .  Swedish Seed Asso- 
ciat ion,  SvM6f. Ac ta  Agrie. Seand. 4, 549--557 (1954). 

En tgegen  der Annahme,  dab die Frequel lz  s ichtbarer  
Mutat ionel l  mi t  zunehmender  Polyploidiestufe s tark ab- 
fiele (STADLER), konnte  Verf. beim hexaploiden Saat-  
weizen eine h6here Mutat ionsra te  (unter EinschluB aller 
e rkennbaren  Abweicher) naehweisen als beim diploiden 
Einkorn  und bei Gerste. Dies wird einer hOheren 
Toleranz der Polyploiden gegeniiber Chromosomenaber-  
ra t ionen zugeschrieben. W~hrend  bei Diploiden Muta-  
t ionen oft Sehr drast ische morphologische Ai lderungen 
bewirken,  sind die Aberra t ionen e twa  beim Weizell  mehr  
peripherer  Na tu r ;  so werdeil  vor  al lem Pflanzen rail  
verl~ngerten,  verkfirztell  oder verdickten  Orgallell ge- 
funden, wie z. B. lang- oder kurzstrohige bzw. dicht- 
oder loekerXhrige Formen.  Zusammenfassend sind die 
Ergebnisse mehrj~hriger  Leis tungsprf i fungen von Rgnt -  
genmutan ten  der Hafersor ten  Klock I I  und Same, des 
Sommerweizens Sval6fs Kolben sowie des Winterweizens  
Scandia I I I  dargestell t .  Sie zeigen, dab neben gleichem 
oder erhOhtem Er t rag  im Vergleieh zur Ausgangssorte  
auch Reifezeit,  Standfest igkei t ,  Schwarzrostresis tenz oder 
alldere Eigenschaf ten oft in zfichteriseh posi t iver  Richtui lg  
ver~nder t  sind. F. Scholz (Gaterslebe~r 

Phytopathologie .  

DOUGLAS G.BAIN, Reaction of Brass ica  seedlings to blackrot. 
(Die Reakt ion  von Brassica-Keimpflanzen auf die schwarze 
Trockenf~Lule.) Phy topa tho logy  42, 497--5  ~  (I952). 

Um die Anf~ll igkeit  verschiedener  Brassiceae fiir die 
schwarze Trockenf~ule zu prfifen, wurden  verschiedelle 
Gat tungen,  Arten und Var ie t~ten  sowie davon wieder  
verschiedene Herkf inf te  kfinstlich infiziert ,  zun~.chst auf 
Fi l t r ierpapier  e ingekeimt  und dalln mi t  dem Papier  ein- 
getopft .  Inl lerhalb eiiles Zei t raumea yon e twa zwei oder 
mehr  Wochen entfernte  man  die befallellen Pf lanzen ulld 
liel3 die gesunden stehen. Letz tere  wurdell  teilweise zur 
Samengewinnul lg  herangezogen (geselbstet). Es zeigte 
sieh hierbei,  dab die Nachkommensehaf t  der gesunden 
t (ohlpf lanzen meist  eilleil merkl ichen Befallsrf ickgang 
aufwies. Der niedrigste Prozentsa tz  all e rkrankten  Keim-  
pf lanzen wurde u. a. bei Raps,  WeiBem und Schwarzem 
Senf sowie bei Stoppelr i iben (welliger als 33~ befallene 
Pflallzen), der h0ehste (mehr als 55%) u. a. bei Blumen-  
kohl, Spargelkohl,  IZohlrfibe, Grfiilkohl, Rosenkohl  und 
Kohlrabi  festgestellt .  WeiBkohl war in die mit t lere  Gruppe 
einzureihen.  Die bei Weil3kohl durchgefi ihr ten Versuche 

mi t  kfinstl icher Infekt ion  lasseil vermuten ,  dab ein Fak tor  
bzw. mehrere  Fak to ren  ffir die WiderstandsfXhigkei t  
gegen die schwarze Trockenf~ute vera i l twor t l ich  und auch 
bei  anderei l  Brassiceae vorhandei l  sind. Eine Selekt ion 
au~ Resis tenz gegen schwarze Troekenf~ule wird daher ffir 
m6glich gehalten. H. Ei[rig (Mi~nster). on 

MITOFF, N., Studies upon rust resistance of Bulgarian and foreign 
wheat varieties in respect of their stadium of growth. (Studien 
fiber die Rostres is tenz bulgarischer nnd ausl~ndischer 
Weizel lsor ten uil ter Ber~icksichtiguilg ihres Eil twicklul lgs-  
s tadiums).  Rev.  inst. rech. sci. rain. agrie, x, 143--158 
(I953). (Bulgarisch mi t  russ. u. ellgl. Zusammenfassung.)  

Auf ihre Schwarz- uild Braul l rostresis tenz wurden  in 
den Jahrell  1948 bis 1951 eine Reihe yon  ill- ulld aus- 
l~ndischen Weizensor ten im Gew~chshaus geprfift. Die 
Pflanzei l  der beiden erstell  Aussaat termi i le  wurden  vor  
der Infekt ion  eiiler natf i r l ichen Jarowisat iol l  ui l ter  Frei-  
landverh~ltnissel l  unterworfell ,  der dr i t te  Aussaat-  
termii l  blieb nicht  jarowisiert .  Zur  Zeit der Infekt ion  be- 
fanden sich die Pflailzeil  der ersteil Aussaat  in dell Stadien 
des Schossens, der Blii te und der Milchreife, die Pf lanzen 
des zweiten Aussaat te rmines  in den Stadiei1 des Be- 
s tockens und des Schossens, diejeil igen des dr i t t en  Ter- 
mines im Dre ib la t t s tad ium.  Infiziert  wurde  mi t  den 
physiologischen Rassen 13, 21, 57 uild 85 yon Puo~inic~ 
tritidnct El~II~SS. bzw. den Rassen 21, 34 und 53 yon 
P. graminis tri/ici. Die Rostresistei lz der verschiedeneil  
Weizeilsorteil  in verschiedenen El l twicklui lgsphasen vari-  
ier t  l lach Sorte und physiologischer  Rasse. Bei vielen 
Weizensortei l  uild bestimmteI1 physiologischen Rost-  
rassen wurde eiile Steigeruilg der Resistenz mi t  zu- 
I lehmender  Entwicklu l lg  festgestel l t  (Sorten des 
Pf lanzenschutz ins t i tu tes  i28, 134, 142, 52~ sowie Tha t -  
cher und Hope). Es ist daher wichtig, nicht  nur  frfihreifen- 
de Sof ten  zu selektiollieren, sonderll  durch frtthe Aussaat  
Ifir fortgeschri t tei le  En twick lung  zur Zeit des Rost-  
auf t re tens  zu sorgen. - -  Der E m m e r  ,,Khapli" ist gegeil- 
fiber den physiologischen Rassen 13 und 85 ill den 
Stadieil  der Bestockui lg  uild des Schossens ailf&lliger als 
im Dre ib la t t s tad ium.  - -  Bei der Sorte Thatcher ,  infiziert  
mi t  der Braui lrostrasse 21, sind die jungen  Ilicht jarowi- 
sierten Pf lanzen  s tark  anf~llig, die Stadien der Be- 
s tockui lg  und des Schossens weiseil eine h6here Resis tenz 
auf. Die gleiche Reak t ion  zeigen auch die bulgarischen 
Sorten i28. 134, 142 und 521. Das S tud ium der Rost -  
resistenz darf sich daher  ll icht llur auf die Prfifung junger  
Pf lanzen beschrXnken, soildern ist  in verschiedeilen En t -  
wiekluilgsstadiei l  durchzuffihren.  - -  Die Sorte H o p e  ist  
gegeil eille groge Zahl  physiologischer  Rassen beider 
Ros ta r t en  resis tent  und soil dementspreehend  als Kreu- 
zungsel ter  benu tz t  werden.  Die Rostresistei lz der ein- 
gangs genanl l ten Sorteil  soil zur Kreuzung  mi t  anderen 
Sor ten  mi t  wertvol lei l  Eigenschaf te l l  (Nr. 14 u. I59, 
Mentai la  und Branchy-I-Ierkunft  Tschirpan) benu tz t  
werden,  um ein Sor t iment  wertvol ler  verbesser ter  Weizell- 
sorten zu erzielell. Kli~chowski (Aschersleben). 

R. S. VASUDEVA and M. K. HINGORANI, Bacterial disease of 
wheat caused by Corynebac ter ium tritici  (HUTGHINSON) 
BERGEY et ol. (Eine durch Corynebacterium ~ritici [HOT- 
CI~INSON] B~RG~Y et  al. verursachte  Bakte r ienkrankhe i t  
des Weizens.) P h y t o p a t h o l o g y  4~., 291- -293  (1952). 

Bei ih ren  Infekt ionsversuchen mi t  Co~,ynebctcterium 
tritici, das an  Weizen  durch Befall  der _A_hren eine erheb-  
liche Er t ragsminderung  hervorrufel l  kann,  ha t t en  die 
Verff. (in Indien) nu t  dann Erfolg, weiln gleichzeit ig der 
Nematode  Anguillulina trifici (STmXBVeI~) GERVAIS eL v. 
B~NEnEN, der Erreger  der , ,Radekra l lkhe i t " ,  vo rhanden  
war. Sie schlieBen daraus,  dab das Bac te r ium die Krank-  
heft  Ilur in Verbinduilg mi t  diesem Nematoden  hervor -  
rufen kann.  Die Saatze~t - -  in Indien  ist  die Oktobersaa t  
weselltlich s tgrker  befallen als die November saa t  - -  and  
die Bodenfeueht igkei t  - -  h6here Feuch t igke i t  vers t~rk t  
die I l l fekt ionsrate  - -  siild ffir den Ausbrueh und Verlauf 
der Krankhe i t  yon ausschlaggebender  Bedeutung .  Eine 
BekXmpfung der Bak te r i e l l -Krankhe i t  kann dureh En t -  
fernung der Nematodengal len  (Radek6rner)  mi t te ls  ,,Auf- 
s chwemmei l "  des Saatgutes  in Wasser oder in einer Salz- 
16sung erfolgen. Sprau (Mi~nchen). on 


