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errechnet aus IOO Pollenk6rnern von~ 2 Pseudanthien) 
bei den Polyploiden gr6Ber (Tab. 2), und zwar um etwa 
25%. Interessant  und in ihren Grtinden noch unklar 
ist dle Tatsache, dab bei allen Ploidiestufen, also auch 
den Diploiden, neben den normalen Pollenk6rnern klei- 
here, relativ sehr dickwandige auftreten, deren Anteil 
an der Gesamtmenge lO- -3o% ausmacht;  auch bei 
diesem Pollentyp, dessert Fertilit~tt fragwtirdig er- 
scheint, ist bei d e n  Tetraploiden der zu erwartende 
Gr6Benzuwachs um rund ~ zu verzeichnen (2n: ca.23/~, 
4n: ca. 29# Durchmesser). Bemerkenswerterweise er- 

Abb. 7. Links: 4-poriges ferfiles Pollenkorn mid Mikropollenkorn einer 
tetraploiden Mutterpflanze; rechts: 3-poriges fertiles Pollenkorn einer 

diploi~ten Kontrollpflanze. 

laubt bei den Pollenk6rnern nicht nur der statistisch 
gesicherte Unterschied in der Zellgr613e, sondern auch 
flare Form eine exakte Best immung der Valenzstufe. 
So ist mit  dem iJbergang zur Tetraploidie das ur- 
sprtinglich 3-porige Pollenkorn zu einem mit 4 Keim- 
poren geworden (Abb. 7). Diese Erscheinung ist im 
Prinzip nicht neu,  man kenn t  sie auch yon anderen 
Polyploidrassen (vgl. TISCttI~ER 1953/54 , 227 f.). 

Nach dem fiber die Meiosis und die PollenkSrner Ge- 
Sagten ist, obwohl keine speziellen Fertilit~itsunter- 
suchungen vorgenommen wurden, anzunehmen, dab 
die Polyploiden einen befriedigenden Samenansatz 
haben werden. Wenngleich auch vom Standpunkt  der 
Vermehrung aus belanglos, die bei der reiehen Ver- 
zweigung des buschigen Halbstrauches und dem leich- 
ten Anwachsen der Stecklinge sehr rasch zum gewtinsch- 
ten Erfolge Itihrt, so ist doch die MSglichkeit der ge- 
schlechtlichen Vermehrung ftir eine weitere ztichterische 
Arbeit sehr zu begriiBen. Die gr6gte Schwierigkeit, die 
einer Nutzbarmachung der Agathaea in st~irkerem Aus- 

mal3e ~als b!sher fiir gartenbauliche Zwecke im Wege 
steht, ist meines Erachtens die Schaffung geeigneter 
Kulturbedingungen. Die Pflanze scheint vor allem 
w~hrend der Wintermonate,  wenn sie im Gew~ichshaus 
untergebracht werden muB, sehr anspruchsvoll im 
Hinblick aufLicht-undTemperaturverh~ltnisse zu sein. 
Es kann zu einem starken Blattlausbefall k0mmen, und 
im Extremfalle geht ein Tell der Pflanzen ein. Doch 
dtirfte andererseits gerade auf diesem Gebiete durch 
experimentelle Untersuchungen leicht Abhilfe geschaf- 
fen werden k6nnen. Ein erh6hter Anreiz ftir die Kul tur  
der Agathaea scheint mir jedoch erst dann gegeben zu 
sein, wenn es gelungen ist, auf dem Wege der Poly- 
ploidisierung nnd Ausleseztichtung Formen mit min- 
destens doppelt so grol3en und lang gestielten Bliiten- 
k6rbchen zu erzeugen, womit auch die Verwendungs- 
m6glichkeit als Schnittblume wesentlich verbessert 
wt~rde. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Durch Behandlung der Plmnuta mit  Colchicin-Tra- 
gantschleim gelang es, tetra- und octoploide Pflanzen 
bei der stidafrikanischen Composite Agathaea coelestis 
CASS. (2n = 18) zu erzielen. Lediglich die Tetraploiden 
erwiesen sich auf die Dauer als lebensf~ihig; verglei, 
chend mit  der Ausgangsform werden ihr cytologisches 
verhal ten undlhre habituellen Merkmale geschildert,die 
die fiir induzierte Polyploide charakteristischen Eigen- 
heiten zeigen. Besonders er~v~hnenswert sind die Pol- 
l enforn l - -  tetraploid 4, diploid 3 Keimporen - -  und der 
fast st6rungsfreie Ablaut der Meiosis mit  18 Bivalenten 
bei den Tetr.aploiden. Wenn es gelingt, den in der Te- 
traploidiestufe bereits um 25 % gr6Beren Durchmesser 
der Bltitenk6rbchen dutch weitere Ztichtungsarbeit 
noch mehr zu steigern, dtirfte der Agathaea eine erh6hte 
Bedeutung als Zierpflanze zukommen. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
BUISHAND, Tj,: Enige Ervaringen met het Veredelen van 
Bonen (Phaseolus spp.) Mededeling No 1, (Einige Erfah- 
rnngen mit der Ztichtung yon Bohnen. (Ptmseolus spp.) 
I, Proefstation veer de Groenteteelt in de voile Grond in 
Nederland Alkmaar. 

In 2 Abschnitten werden die Erfahrungen bei der 
Bohnenziiehtung dargestellt. 

Der I. Abschnitt sehildert sehr ausftihrlich und genau 
die Durchfiihrung der Kreuzungsarbeiten. Als wesentlieh 
wird hervorgehoben, dab dutch die Benutzung eines Ge- 
wXchshauses die Kreuzungsarbeit erleichtert wird und es 
vor allem mSglieh ist, praktisch das ganze Jahr hindureh 
Kreuzungen auszuffihren. Eingehend werden die Be~ 
st~ubungsmethoden beschrieben. Der Ansatz bei kfinst- 
Iieher Kreuzung liegt in den beiden Beriehtsjahren bei 
33 --35%. 

Im 2. Tell werden ausffihrlich die Zuchtziele herauso 
gestellt und die IResistenzztichtung vorrangig behandelt. 
Weiter wird auf Qualit~it und ]~rtragsleisfung grSBter 
Weft gelegt. 

Zur Erreiehung der gesteckten Zuchtziele wurden zahl- 
reiehe Sorten und auch Arten als Kreuzungspartner 
herangezogen. Ii~ Einfaeh- und Doppelkreuzungen wurde 
versueht, die gewtinsehten Ziele zu verwirkliehen. Die 
Zuchtarbeit wird eingehend behandelt, die Individual, 
auslese bevorzugt. Dureh das Auspflanzen einer Reihe 
Gladiolen in den Prtifungsparzellen auf Virusresistenz 
soil der Befall mit  Bohnenvirus 2 gefSrdert und somit 
eine besse re Selektionsm6glichkeit gesehaffen werden. 
Welter wir d besprochen : die Bonitierungsarbeit ~m Zueht, 
garten, die Ernte des Materials, die Verarbeitung im 
Winter ul)d die Zuehtbueh/tihrung. 
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An den F~-Pflanzen wurde die Vererbung mehrerer 
Eigenschaften beurteilt. Es wurden die bereits bekannten 
Vererbungsg~nge bestgtigt. Abweichungen traten auL 
es mug jedoeh ber~eksichtigt werden, dab die F~-Pflanzen 
im Gewgchshaus standen und die Feststellungen im 
Oktober und z .T .  noeh spgter getroffen wurden. Die 
sp~te Jahreszeit und die Kultur im Gewgchshaus werden 
einen wesentliehen Anteil art dem z .T.  abweichenden 
Wuehs und der ttfilsenausbildung haben. Die Hiilsen 
z. B. auf Abb. lO auf S. 26 der Sorte Servus sind deutlich 
mangelhaft ausgebildet. Auch wird die lReinheit des 
Materials z .B .  der Sorte Florida Belle auf S. 27 an- 
gezweifelt. 

AnschlieBend werden die Kreuzungen yon Phaseolus 
vulgaris X Ph. dumosus, einer Form aus Mexiko, be- 
handelt. Ph. dumosus ist im Wuchstyp, in der Blfiten- 
bildung und H~lsenform ~ihnlich Ph. coccineus. Die 
Pflanzen sind im niederl~ndischen Klima steril, tfreu- 
zungen zwischen Ph. vulgaris • Ph. dumosus waren 
m6glich, jedoch nicht umgekehrt. Die Fi-Pflanzen 
waren mehr oder weniger stark steril. Von dieser Art- 
kreuzung wird Krankheitsresistenz erwartet.  

Dem Verf. ist es in seiner Sehrift gelungen, die Kreu- 
zungs- und Zuchtarbeit  bei Bohnen sehr genau darzu- 
stellen. Auf s~tmtliehe Feinheiten wird aufmerksam ge- 
maeht und die Zuchtriehtung fiir die kfinftige Arbeit 
angegeben. 

Das Heft gibt alien, die sich mit Pflanzenziichtung be- 
fassen, einen guten iJberblick fiber ein spezielles Gebiet, 
und der Bohnenziiehter wird daraber hinaus manche 
wertvolle Anregung far seine eigne Arbeit erhalten. 

tVabig (~uedlinbuvg) 

FRI(;KH'NGER H.W.: Leitfaden der $ch~dlingsbek~impfung. 
Stut tgart  Wissenschaftliche Verlagsges. 1955. 505 S.; 
4o5 Abb.; gebunden DM 47,--. 3. v611ig net, bearbeitete 
Auflage. 

Im Jahre 1938 wurde das Manuskript der I. Auflage des 
Leitfadens der Schgdlingsbekgmpfun g abgesehlossen, dem 
bereits naeh 5 ~[ahren die 2. Auflage folgte. Der in den 
Kreisen des deutschen praktischen Pflanzenschutzes als 
rfihrig und produktiv bekannte .Auror hat  das Erseheinen 
der 3. Auflage nicht mehr selbst erleben diirien, nachdem 
er noch die [etzte Durchsieht der Korrekturb6gen vor- 
genommen hatte. Sehr vielfgltig ist seit jeher sein Be- 
streben gewesen, dem praktischen Pflanzenschutz und der 
Schgdlingsbekgmpiung propagandistisch den Weg zu be- 
reiten. Aueh der vorliegende Leitfaden wird in seiner 
neuesten Auflage diesem Bestreben gerecht, wobei dem 
neuesren Stand unserer Erkenntnis Rechnung getragen 
worden ist. Erstmalig ist in den Leitfaden ein einleitendes 
Kapitel fiber Viruskrankheiten aufgenommen worden, 
dessen Bearbeitung der Verf. K. HEINz~, Berlin-Dahlem, 
fibertrug. Dieser lehnt sich hierbei an die yon I-IoL~a~s 
geschaffene Einteilung der Viren an und unterteilfi die 
Viruskrankheiten der Pflanzen in Chlorogenaceae, Mar- 
moraceae, Annulaceae, Savoiaceae, Rugaceae und Letha- 
ceae, dem abschliel3end ein kurzes I~apiteI tiber Virus- 
krankheiten der Insekten folgt. Zu beanstanden ist, dab 
im 2. Hauptabschnit t  ,,Pilzparasitgre Pflanzenkrankhei- 
ten"  als erster Un terabschnitt  ,, Bakterielle Erkran kun gen" 
behandelt werden, die eme eigene Gruppierung verlangt 
hgtten. Die eigentlichen Pilzkrankheiten werden naeh der 
systematischen ZugehSrigkeit der Erreger behandelt. Am 
umfangreiehsten ist das Kapitel fiber tierisehe Sehgd- 
linge nahezu 3oo Seiten ,das  in die Unfierabschnitte 
Warmer (Vermes), Weichtiere (Mollusken), GliederifiBler 
(Arthropoden), V6gel (Ayes) und Sgugetiere (Mammalia) 
unterteil t  ist. Das SchluBkapitel setzt sich mit einigen der 
wichtigsten Fragen des Pflanzenschutzes und der Schgd- 
lingsbekgmpfung auseinander. Hier sind die Absehnitte 
fiber Bodenentseuchung, tiber die Spritzung im Obstbau, 
fiber UnkrautbeMimpiung und fiber die Bekgmpfung mit 
Gasen neu bearbeitet  worden. Neu eingeffigt wurde die 
Er6rterung der synthetischen Kontaktinsektizide und der 
systemisehen Pflanzenschutzmittel und ihre Anwendung. 
Das Buch ist in erster Linie dazu bestimmt, dem Apothe- 
ker und dem Drogisten, dem Biologen und dem Chemiker 
die M6gliehkeit zu geben, sieh einen Uberblick fiber das 
weite und wirtschaftlich wichtige Gebiet der Schgdlings- 
bekgmpfung zu verschaffen. Ffir den genannten Interessen- 
tenkreis gibt das Buch Antwort auf nahezu alle Fragen der 
Schgdlingsbek~mpfung. Klinkowski (Aschevslebeu) 

KRETZSCHMAR, H.: Here und Alkohol, Handbuch der Giirungs- 
technik unfer BerUcksichtigung des gesamten Apparatewesens und 
neuer Analysenvorschriften. Berlin/G6ttingen/I-teidelberg: 
Springer 1955. 648 S., 176 Abb. 53 Tab. DM 66,-- .  

Das vorliegende Werk ist durch eine ungeheure Viel- 
seitigkeit  in der Behandlung technologischer Probleme 
ausgezeichnet, die mit  den Hefeg~rungen im Zusammen- 
hang stehen. Die ehemische Physiologie der Alkohol- 
g~irung wzrd relativ kurz dargestellt, und auf die Er- 
fassung jiingster Forsehungsergebnisse auf dem Gebiete 
der Hefeggrung wird kein Wef t  gelegt. So wird man 
theoretische Er6rterungen fiber den Pentoseabbau ver- 
geblich suehen. Aber aueh an teehnisehen Verfahren 
wurde nicht alles erfaBt, was man in einem solehen Werk 
erwarten sollte. Beispielsweise iinden die Bier-, Wein- 
und Kgsebereitung nicht die ihrer Bedeutung gebfihrende 
Berficksichtigung. Darer sind andere G~irungen (Pilz- 
und Bakterieng~rungen) einbezogen, die man unter dem 
Titel nicht vermuten wfirde. Das Fehlen einer inhalt- 
lichen Abgrenzung macht sieh nicht nur bei Betraehtung 
des Gesamtwerkes bemerkbar, sondern fgllt auch bei der 
Durchsicht der einzelnen Kapitel auf. Eine Kritik dieses 
Buches wird immer wieder an der Vollstgndigkeit der 
Erfassung und Anordnung des Stoffes ansetzen. 

DaB das Werk eine wahre Fundgrube an teehnischen 
Veriahren und praktischen Hinweisen darstellt, ist nieht 
zu verkennen. Im wesentlichen werden behandelt : I-Ier- 
stellung von Prel3hefe und ihre Verwendung, Alkol~ol- 
gewinnung, ttolzverzuckerung und Sulfitablaugenver- 
gSrung, die technisch bedeutsamen SpezialggrverIahren 
wie Citronensgure-, Essigsgure-, Milchsiture-, Glueon- 
siiureggrung und viele andere. Dabei werden auch Be- 
stimmungsverfahren ausfiihrlieh angegeben. Die tech- 
nische Durehiiihrung mikrobiologiseher Prozesse zur Her- 
stellung yon Antibiotika, Therapeutika und Vitaminen 
wird ber~cksichtigt. Desgleichen wird die I-Ierstellung 
yon in der Ggrungsindustrie anfallenden Nebenprodukten 
wie Enzvmextrakten und reinen Enzymen, Hefeextrak- 
ten, tIeiepr'gparaten gesehildert. Selbst Backverfahren 
und die chemische Physiologie des Brotgeschmaeks linden 
Beriicksichtigung. Die industrielle Betriebsorganisation 
wird in vorzfiglichen Schemata erlgutert. Kapitel fiber 
Fragen der Ausbeute, Energieversorgung, Betriebsvor- 
schriften und Kontrollapparate runden den betriebs- 
technischen Teil ab. In ,,ausgew~ihlten Analysenvor- 
sehrif ten" sind die in der Technik fibliehen Analysen- 
verfahren dargestellt. Auf die Beschreibung und Ab- 
bildung der Apparaturen sowie deren VervoUkommnung 
wurde besonderer Wert  gelegt. Literaturzi tate linden 
sich entweder im Text  oder am Ende der einzelnen Ka- 
pitel oder Absehnitte. Die Ausstattung dnrch den Verlag 
isL wie fiblich hervorragend. 

Das Handbueh wird alien in der Forschung, an t toeh- 
und Fachschulen und in der Praxis tgtigen Wissen- 
schaftlern und Technikern einen guten Uberblick fiber 
die modernen Verfahren der G~rungstechnik gebem 

Schlegel (Gate~'sleben ) 

KURTH, HEINZ: Die tarowisation landwirtschaftlicher Kultur- 
pflanzen. Die Neue Brebm-Biieherei Heft  153. Wittenberg 
Lutherstadt ,  A. Ziemsen Verlag, I955, 44 S., 3 ~ A b b . ,  
i i  Tab.,  broach. DM 2,25. 

Mit der vorliegenden kleinen populgrwissenschaftlichen 
Schrift ist eine in ihrem theoretisehen Teil umiassende 
und dabei doeh wissenschaftlieh genaue Darstellung ge- 
geben worden. Es haben selbse sehr spezielle Forschungs- 
ergebnisse der jangsten Zeit, wie die Isolierung eines 
entwieklungsi6rdernden Extraktes aus jarowisierten 
Roggenembryonen dutch PuRvIs und GREGORY - -  

Nature 171/1953 - -  Erwghnung gefunden. Besonders zu 
begriiBen ist, dab bei der Bespreehung der pflanzen- 
baulichen Bedeutung der Jarowisation kritisch zu Werke 
gegangen wird. Es wird Mar ausgesprochen, dab die 
Wintergetreide-Jarowisation nut  als eine NotmaBnahme 
zu betraehten ist. Der Sommergetreide-Jarowisation 
wird noch Bedeutung beigemessen. Es werden die Er- 
gebnisse mehrerer Versuchsansteller dargelegt. L e i d e r  
wird dabei die Forderung nach einer unjarowisierten, 
aber vorgequollenen Null-Variante, die wohl in den 
meisten Versuchen fehlte, abet unabdingbar sein sollte, 
nicht erhoben, l?;inen erhebliehen Tell der praktiseh 
orientierten Abschui t t enehmen eigene Versuchsergebnisse 
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des VerI. n i t  Futterpflanzen, insbesondere mit Zottel- 
wicken, ein. Nach 35-t~giger Jarowisation wurden hierbei 
erheblich h6here Samenertr~ge erzielt. Die Versuche n i t  
Ackerbohnen sind u. a. dutch Abbildungen (13 und i4) 
belegt und enthielten auch die oben geforderte Kontrolle. 
Abet gerade hier wird in Abb. I4 sichtbar, dab bereits 
diese Variante eine Wuchssteigerung gegenfiber der un- 
behandelten 14ontrolle aufwies, die zus~tzliche Tempe- 
raturwirkung also fraglich erscheint. Ganz allgemein 
h/~tte man sich auch die Angabe yon Aufgangsdaten ge- 
wfinscht. Es soll auch noch darauf hingewiesen werden, 
dab Wintergerste aui keinen Fall schlechthin als Wechsel- 
irucht bezeichnet werden kann, wie es bereits auf S. I. 
zu lesen ist. 

Der theoretische Tell enthXlt eine uneingeschr~nkte 
Anerkennung der yon L Y s s ~ o  postulierten Stadien- 
lehre. Darauf, dab gegen die strenge LYss~I~oscsE 
Folmulierung Einwfinde erhoben werden k6nnen, wird 
nicht eingegangen, obwohl z .B.  die y o n  Veri. selbst 
zitierten Voss'sehen Arbeiten solche Hinweise (bei Winter- 
getreide kann unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Temperaturwirkung durch eine Kurztagbehandlung ,,er- 
setzt" werden) enthalten., 

Diese EinwXnde wiegen jedoch im ganzen genommen 
nicht schwer, und man dari d e n  Verf. besch~einigen, dab 
hier eine Darstellung gegeben wurde, die den  Leserkreis, 
ifir den sie gedacht ist, bei der Orientierung fiber den 
behandelten Problemkreis ein Helfer sein kann. 

Schmalz (Hohenthu~m) 

LINSKENS, H. F. (Herausgeber) :  Papierchromatographie in 
der Botanik. B e r l i n / G 6 t t i n g e n / H e i d e l b e r g :  Springer ~955. 
253 S., 63 Abb. Gebunden DM 3 8 , - .  

In den letzten drei Jahren sind mehrfach Monographien 
der ehromatographischen Methodik im In- und Ausland 
ersehienen, die angesichts der st~ndigen Aktualit~t einer 
einfaehen Technik n i t  relativ hohen Trenneffekten ~fir 
geringe Substanzmengen yon der Forschung sehr begrfiBt 
wurden. Von diesen 13bersichten und Handbuchdar-  
stellungen hebt sich das vorliegende Bueh ab, das nur 
dem Biochemiker und Pflanzenphysiologen dienen will 
nnd dessen zahlreiche IAapitel aus der Feder yon Wissen- 
schaftlern stammen, die auf den  jeweiligen Gebiet als 
Fachleute anzusprechen und die s t~ndig  n i l  der Materie 
experimentell besch~f• sind. DiG Bedeutung der 
Papierchromatographie wird, wie der Herausgeber auch 
nachdrficklich bemerkt, begrenzt bleiben. Sie erweitert 
das methodische 1Repertoir wesentlich, abet nach wie vor 
ffihrt die klassische Mikroanalyse allein zur quanti tat iven 
Entseheidung, zu der d ie  Papierchromatographie aller- 
dings weitgehend qualitativ bzw. , ,semi-quantitativ" 
einen mehr oder weniger entscheidenden Anteil beitr~gt; 
neben ihren analytischen sind die wertvollen pr~para- 
given M6glichkeiten dieser Methode nicht  zu vergessen. 

Den einzelnen Kapiteln des vorliegenden Buches liegen 
die experimentellen Erfahrungen der Bearbeiter zugrunde, 
die sieh auf bestimmte Stoffgruppen spezialisiert haben. 
So werden die Methoden und ihre Anwendung der 
Brauchbarkeit und .Bewf~hrung entsprechend hervor- 
gehoben, soweit sie botanisch-biochemisch interessant 
sind. Das bedeutet eine EinsehrXrlkung, denn es werden 
dalnit  nieht atle bisher beschriebenen papierchromato- 
graphischen Methoden ~berficksichtigt. Das war aueh 
nicht die Absieht beim Abfassen des Werkes, dessert Titel 
eine gewollte Abgrenzung zum Ausdruck bringt. Sie 
erm6glichte die Mare und straffe Form des Buches nnd 
die ausffihrliche Darstellung der Methoden und ihrer 
Anwendung, die in v~elen FXllen schon eine Arbeits- 
anleitung i s t  und die Einsicht yon Originalliteratur u. U. 
~berflfissig maeht. Meist umfangreiehe Literaturangaben 
erg~nzen die einzelnen I4apitel. 

Der Inhal t  umfaBt allgemeine und spezielle I4apitel. 
Der allgemeine Tell bringt grundlegende Dinge yon der 
Einrichtung eines Laboratoriums ffir Papierehromato- 
graphie bis zur Dokumentat ion (LINsXI~NS, K61n) und 
die leider knapp gehaltene Beschreibung der quali tat iven 
und quant i ta t iven Isotopentechnik (SANWA5, Zfirieh). 
Aueh die im speziellen Tell behandelten Napitel lassen 
sich an dieser Stelle nnr  kurz angeben: Trennung nnd 
Identifizierung yon anorganischen Kationen und Anionen 
(SEILER nnd PRIJS, Basel), I(ohlenhydrate (S~Iqa~, 
K61n), organische S~uren ( S c ~ w E l ~ ,  Ludwigshafen), 

Flectltens&uren (WAcHT~EIST~R, Stockholm), Proteino 
und iht~ Bausteine (D6RI~ZL, Wflrzburg), Enzyme (LINs- 
XENS), Nucleins&uren und ihre Bausteine (LINsI~NS), 
Wirkstoffe: Wachstumsregulatolen (Sz~, Calcutta) und 
Vitamine (LiNsI~xNs), Hemmstoffe: Antibiotika ( Y~A-  
TODAI~I, Osaka) und Welketoxine (ZXnI~R, Z0rich), 
Pigmente : strukturgebundene Farbstoffe (LINsI<~NS) find 
zellsaftl6sliche Pigmente (HXNsEL, Mfinchen), Phenole 
(LiNsxnNs) und Alkaloide (ROI~XIKE, Gateisleben). 

Ref. beschr~nkt sich auf diese Aufz~hlung der zahl- 
reichen Kapitel, da ein Eingehen auf deren sehr reichen 
Inhal t  nicht m6glich ist. Das Ziel des Buches, die z. Z. 
verffigbaren Methoden der Papierchromatographie d e n  
am pflanzlichen Objekt arbeitenden Wissensehaftler 
knapp und klar zu vermitteln, ist vollst~tndig erreicht 
worden. Das wird ein jeder, der es suchend zur Hand 
nimmt,  dankbar und anerkennend best&tigen. Die An- 
schaffung ist demjenigen warm zu empfehlen, der einer 
wertvollen Erg&nzung und Erweiterung der analytischen 
und pr&parativen M6glichkeiten bedarf. Die Pr&gnanz 
seines Inhaltes u n d  die Vielseitigkeit machen das Buch 
darfiber hinaus ffir die Benutzung im akademischen 
Unterricht besonders geeignet. 

K. Ramshorn (Galersleben) 

MUHLE, ERi(;H unter Mitarbeit yon G. FRIEDRIOH: Kartei fiir 
Pflanzenschutz und SchiidlingsbekAmpfung. Lieferung 3. Leip- 
zig: S. Hirzel 1955. 45 IZarteikarten. DM 4,5 o. 

Die vorliegende 3. Lieferung der Pflanzenschutzkartei 
enth&lt 45 Karteikarten, die entspreehend ihren Faeh- 
geMeten in die bereits erschienenen Lieferungen einzu- 
ordnen sind. Darunter befinden sich die Tabellen zur 
Bestimmung der tierischen und pflanzlichen Seh&dlinge 
des Rohrglanzgrases, des Wiesensehwingels nnd des IRot- 
schwingels sowie ~3bersichtskarten fiber Gr~tserblfiten- 
gallmi'mken und Getreide- bzw. Gi&serblattliiuse, Ge- 
biete, auf denen der Verf. selbst fiber groBe Erfahrungen 
verffigt. Weitere Bestimmungstabellen umfassen die 
Zucker- und Futterrfibe, die IZartoffel, die tfirsche und 
den Mais. Die gedr&ngte Darstellung bietet die not- 
wendigsten Angaben fiber Biologie und Bek~mpfung und 
dfirfte zur ersten Orientierung wertvolle Hilfe leisten 
k6nnen. Die den Karten beigegebenen Abbildungen er- 
scheinen nicht i n n e r  sehr instruktiv,  so k6nnte bei der 
Cercospora-Blattfleckenkrankheit das Bild auch einem 
anderen pilzparasit~ren Erreger entsprechen. Bei  der 
Ha!mbruchkrankheit  (LagerluBkrankheit) i s t  die Wieder- 
gabe der Medaillonflecke nicht  charakteristisch genug, 
und beim t~artoffelsehorf, speziell beim TiefschorI, ent- 
steht eher der Eindruck eines FraBbildes als einer Schorf- 
sch~digung. Klinkowshi ( Aschersleben) 

TELLEZ, R. und 01FERRI F. : Trigos Arqueoldgicos de Espa,a 
(Spanish Archaeological Wheats.) Insti tuto National de 
Investigaciones Agrondmicas, Madrid 1954. 129 S., 
14 Abb., 8 Tab. Brosch. Ptas. 4o,--. 

Die Arbeit ist in mehrfacher Beziehung ffir die Ge- 
schichte der Kulturpflanzen --  speziell der Getreide - -  
yon Interesse. Sie bringt:  

I. eine Zusammenstellung s~mtlicher in spanischen 
Museen liegenden pr~historischen Funde yon Weizen 
(46 Proben aus 18 Fundst~tten) unter genauer Angabe 
der FundumstXnde, Zeitsetzung und des Aufbewahrungs- 
ortes, womit sich in dankenswerter Weise eine Lficke ill 
unserer Bestandsaufnahme zu schliel3en beginnt. V611ig 
fehlen noch pr~historische Funde aus d e n  zentralen und 
sfidwestliehen Spanien. Das Material umfaBt die Zeit 
yon der frfihen Bronzezeit (Br. I mediterran) bis zur 
R6merzeit und ist besonders reich an eisenzeitlichen 
Funden. Der gr6Bte Tell ist erstmalig bestimmt und die 
Proben teilweise so groB, daft die Bestimmung samt 
Messungen zumeist an 5o K6rnern je Probe vorgenom- 
men werden konnte. Weiteres Material an Kultur- 
pflanzen, das hier nur  beilXufig erwXhnt wird (Gerste, 
Roggen, tlirse, Vicia /aba, Eicheln) wird hoffentlich 
bald in Xhnlich dokumentarischer Weise ver6ffentlicht 
werden. Der weitaus gr6Bte Tell des Materials ist als 
Triticum aestivum L. bestimmt, von d e n  (nomenkla- 
torisch in die A r t  als var. eingeschlossen) der Binkel- 
weizen als var. compactum ausgesondert ist. Dabei wird 
die F l a g e  er6rtert,  ob ein besonderer Artname, wie ihn 
Hx~R und Busci~A~r gegeben haben (mit PrioritXt yon 
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Triticum antiquorum HEER vor T. globi/orme B u s c ~ N ) ,  
weiterhin aufreeht  zu erhal ten ist. Die Frage wird auf  
.Grund der im folgenden gesehi lder ten Versuehe verne in t  
(s. un te r  3-), zumal  kein )khrenmaterial  vorl iegt ,  das die 
Die/ate der Var ie tg ten  e rkennen  igl3t. 

Auf  einige Versehen sei h ingewiesen:  Probe  12 in 
Tab.  4 ist  naeh  T e x t  n ich t  Bronze,  sondern iberisehe 
Eisenzei t  I X .  Jahrh.  v. Chr. P robe  31 s teh t  rai l  genau 
den gleiehen Massen sowohl bei aestivum wie bei luegidum 
S. 33 u. Tab.  4, S. 42 u. Abb. 14 Auf der Kar t e  s t eh t  
bei Vi l lar ieos/Almeria :  P robe  12 s t a t t  Probe  35--4  o. 

2. Die auf einer Kar t e  e inget ragene geographische u  
brei tung der F u n d o r t e  zeigt,  dab die wei taus  gr61?te Zahl 
n6rdl ich des kast i l isehen Seheidegebirges und einer Linie 
bis zur Ebro-Mi indung liegt, wahrend die medj te r rane  
0s tkf i s te  nur  wenige Funde. aufweist.  Hier  nun ist  fa r  die 
Gesehichte der E inwande rung  der Weizen naeh  Europa  
yon besondere rBedeu tung ,  dab naeh  denUnte r suchungen  
der Verff. der einzige bisher f~r dieses Gebie t  aus prg- 
historiseher  Zeit  (Eneol i th icum ~ Bronze I medi ter ran ,  
w i t  Verff. setzen,) beschriebene F u n d  Yon Triticum dicoc- 
cure -- E m m e t  nicht  auf reeht  erhal ten werden  kann. Die 
B e s t i m m u n g  Yon K6rnern  aus Almizaraque  Prey .  A1- 
mer ia  dureh N ~ u w s i ~ s  Ms T. dicoccum (~934 yon 
NZTOLITZ~:Y publizier~ und yon N~uw~iL~R 1935 in die 
, ,Naeh t rgge"  aufge~nommen) ist  am  gleiehen Mater ia l  
(hier Probe  3)-aus der ,,cuss 41' '  t~ber.prfift und wird m i t  
aller B e s t i m m t h e i t  abgelehnt  und wle 5 wei tere  Proben  
von  anderen  Stel len derselben Ausgrabung  als T. aes~i- 
vum vat .  compaclum g e d e u t e t .  Dabei ist  zu erwghnen 
(Ref-), dab die Irflheren Bes t immer  setbst aul3er 
E ~ * ~  such  T. compacXum far  Almizaraque  angeben.  
Ubrigens geh6ren aueh ~ltere yon SIa~r und Buscun~ 
aus Almer ia  bes t immte  Funde  zu T. aeslivum var. 
compactum. D a m i t  liegen nun alie spanisehen E m m e r -  
funde im nardl iehen (atlantischen) Spanien sgmt l ich  tier 
kei~-iberischen Eisenzei t  angeh6rig.  Die Verff. nehmen 
deshalb an, dab der E m m e t  (urn 8oo) mi t  den ersten 
kel t isehen Einwanderern  yon Norden  eingeff ihr t  ist. 
Hier  (in Asturien) ha t  er sieh, wi t  bekannt ,  big heute  in 
ger ingem MaBe erhal ten.  Dagegen ist  das V o r k o m m e n  
yon T. aesXivum s. str. wie der vat .  compac~um in der 
(mediterranen) Bronze I ffir Si idost-Spanien gesichert ;  
sic dfirften um 2ooo v. Chr. mi t  der Gerste fiber das Mi t ten  
mee~ aus dem Orient  eingeffihrt  sein. Von hier aus ha t  
sieh T. aestivum bis zur Eisenzei t  abe t  ganz Spanien ver-  
brei tet .  Es ist  abe t  auffal lend (Ref.), dab die kompak te  
F o r m  einzig aus der s~d/Sstlicheu Prov inz  Almer ia  be- 
.schriebeu is[. 

3. End l i ch  habeu sich die Verff. e ingehend mi• einer 
rnethodisehen Frage  beseh~ft igt .  

Die sehr a l lgemein beobaeh te te  Tatsache,  dab die ver-  
kohl ten  Getre idek6rner  aus prXhistorischen Funden  die 
.Gr6Be rezenter  I~6rner n ich t  erreichten,  sowie ihre h~ufig 
etwas abweiehende F o r m  ha t  die Verff. veranlaBt,  die 
Wi rkung  einer schnellen Verkohlung auf rezente K6rner  
einer  genauen Unte r suehung  zu unLerziehen. Dazu 
wurden  je 5 ~ K6rner  aus reinen Linien  yon 7 verschiede-  
nen Weizena r t en  vor  und naeh  dem Verkohlen naeh  alien 
3 Dimens ionen  gemessen. Verkohlg wurde  48 Stunder~ 
bei 2o0% H6here  T e m p e r a t u r  ffihrte zu blasigen Auf- 
blXhungen, Yon denen eine rundl iehe grubige Spur nach  
dem Pla tzen  der Blase zur~ckblieb.  Solehe Spuren si~d 
yon pr~histo~isehen K6rnern {bes. bei Gerste,  IRef.) be- 
kannt ,  abe t  n ieht  die IRegel. 

Ffir  die exper imen te l l  ve rkohl ten  K6rner  ergab sieh 
ausnahmslos  eine Verminderung  der L~nge (x i5%) ,  aber  
eine E rhShung  der Breifie (4 - -x5%) ,  w~hrend die H6he 
sieh untersehiedl ieh  verh ie l t :  abnehmend  bei den 3 Spelz- 
weizen, zunehmend  bei Triticum sphaerococcum, fast 
gleiehbleibend bei T, aes~ivum (einsehl. cv~pactum) und 
T. t~rgidum. -- Dies h a t  eine ~Zer~nderung der F o r m  zur 
Folge, welehe die Verff. du tch  einen , ,Formkoeff lz lente  
ausdrficken, der gegeben ist  dureh das Verh',titnis der 
Breite bzw. I I6he  zur LXnge, diese = ioo  gesetzt.  Der  
Vergleieh der Koe i f i z ien ten  des fr isehen a n d  des ve rkohb  
ten  Kornes  ergibt ,  dab das verkohl te  Kern  ganz allgemein 
eine mehr  rundl iehe  F o r m  ha t  als das nati ir l iche.  Die 
Wangen  der Furche  runden sich ab, was besonders bei den 
Spelzweizen formver~ndernd  w i r k t .  Die Wer te  sind s ta-  
t is t isch gesichert  (3 geringffigige Ausnahmen) .  

Gleichzeitig ist M. HOPF iD der Forschungsstelle ffir Ge- 
schiehte der Kulturpflanzen Berlin-Dahlem der Frage der 
Formvel%nderu~g durch Verkohle~ nachgegangen und 
bringt als Erg~nzung zu obigen die bisher gefunde~en ire- 
sultate. (Beriehte Bet. Ges. 68, 1955). Sie zieht aus den im 
wesentliehem wit zu erwarten gleiehen Ergebnissen der ab- 
soluten~Terte ~atfirlicher und verkohlter K6rner einen et- 
was abweichenden Schlul3 ; danaeh  tr iff t  die Angabe  - -  dab 
,,allgemein" eine Tendenz  zu rAbrundung  des Kornquer -  
schni t ts  bes tehe - -  nach  ihren Zahlen und naeh tier oben 
besproehenenArbe i t , ,nur  b e d i n g t z u "  :n~mlich, ,bei  ex t r em 
sehma]en Weizen  - -  und ex t r em flaehen Ge~stenk6rnern" ,  
n ieh taber ,  wenn der Bre i t en- I t6hen index  des natf ir l ichen 
Kornes  berei ts  nahe  i liegt. Dann n i m m t  die Brei te  s ta rker  
zu als die H6he,  das Kern  wird flacher. (2 Beisp. an Gerste 
nnd i an Tr. mo~ococcum). Verfn. erkl~rt  die Erseheinung 
aus der Ana tomic  der F rueh twand  nnd glaubt  sic dami t  auf. 
Gramineen  f iberhaupt  vera l lgememern  zu k6nnen.  Die 
Diskrepanz beider Auffassungen 10st sieh indessen : TELLEZ 
Un d CIF~RZ folgern al lgemein (hier nu t  ffir den yon ihnen in 
7 Ar ten  un te r such ten  Weizen),  dab du tch  Verkohlen die 
Tendenz  zu einer , , runderen F o r m "  gegeben ist, ~ ieht  nut  ~ 
auf Grund des Quersehnit tes ,  sondern well sie die s tarke 
LXngenredukt ion in den al lgemeinen Forme ind ruck  ein- 
beziehen - -  ausgedr / ickt  d~rch den ,,Formkoeffizienten", 
~n den die L~nge als wesentl ieh mi t  e ingeht ;  - -  w~hrend 
PIoPF die , ,Rundhe i t "  nu t  auf den Quersehni t t  bezieht ,  
ausgedrf ickt  durch den Bre i t en -H6hen- Index  ohne Be- 
rf ieksicht igung der L~nge. Die Quersehni t ts  f o r m ,  
du tch  Abflaehung der Furehe  and  Abrundung  ihrer  Wan-  
gen behandeln  die spanisehen Verfasser  gesondert .  Das 
Rgsu l t a t  beider Arbe i ten  s t i m m t  hierin fiberein. 

Was  die Berech• einer Veral lgemeinerung be-  
triffk, so ist  das Mater ial  beider  Arbei ten ein verschiedenes,  
und in beiden Fgllen bedarf  es einer Vervol ls tgndigung,  
die lohnen dfirfte. 

Nach AbsehluB des Referats  geht  uns eine Reihe yon 
Ber ieh ten  zu fiber Ausgrabungen in Por tuga l  yon 

A. Do Pace  und M. LOVRDXS COSTA ARTUm deren 
Kul turpf lan  zenreste yon A. PINTO D~ SILVA und A. N. T~L~s 
b e s t i m m t  sind. In  der neusten derselben : Sementes  Pre-  
historicas do Castro de Vila  N o v a  de S. Pedro  (Anais I I .  
Ser. vol. 5 1954 281--359) br ingt  DO P~.eo die bisher feh~ 
lende Zusammenste l lu~g aller portugiesischen Funde.  Sic 
vertei len sieh auf 5 (eneolithisehe bis Bronze [) Stat ionen,  
4 an der Miindung des Tajo,  nahe Lissabon gelegen, die 
ffinfte, seit  19oo bekannte  Sta t ion Pep im im Norden  des 
Landes im Gebie t  des Douro. DA SILVA h a t  das Material  
yon Vila  Nova  neubes t immt ,  die Nte ren  Funde  revidiert .  

In  Por tuga l  sind danach  bisher gefunden:  Binkelweizen,  
Naektgers te ,  fast  nie fehlend Vide  ]~ba celtics nasa; 
dazu neu far  Por tugal  Lr (Vila NoYa), bes t immt  als 
Linum humile MILL., eine in Por tugal  einheimisehe und 
auch heute  noch viel  gebaute  Var ie tg t  aus dem Formen-  
kreise Yon Linum usitat~ssimum. Dieser F u n d  wider legt  
die Annahme  von ROTg~L~*,  dab der Lein  in der Eisen- 
zeit  mi t  den I~2elten auf die iberisehe Halbinsel  gebraeht  
ist. Der  Binkelweizen yon Vila NoYa wird nach  Ps~clvA5 
als Triticum sphaerococcum var.  globi/orme bes t immt .  
Ref.  h~lt diese sehon friiher yon ROT~-UAL~R gew~Lhlte Be- 
zeiehnung ffir abwegig;  nach  den in den e l s tbesproehenen 
Arbei te~ gemachten Erfahrungen reiht  sieh dieser Weizen 
in die neol i thisehen ,,compactum"-Formen ein, u n d e s  
[iegt kein Grund ve t ,  den nu t  als [okale F o r m  des P u n j a b  
bekann ten  , , indischen Zwe~gweizen" P ~ R e l v ~ s  tflr die 
Bes t fmmung  heranzuziehen.  

DerVerf.  ffigt eine l )bers icht  fiber die spanisehen Funde  
be i ,  die neben den oben genannten  Weizen  such  Angaben  
fiber Gerste,  Lein  and  Vicia/aba umfaBt.  

Ais Ber ieht igung wicht ig  ist, dab in Pepim nicht  die i ta  ~ 
lische I-tirse Setc~r~e (vgl. NEUW~IL~R I935), sondern Pa~i- 
cam miliaceum vorliegt.  E Schiemamr ( Berlin-Dahlem) 

Vijfde Gocobro-~aarboekie 1955. (5. Cocobro- Jahrbuch  x955) 
St ieht ing vee r  Coordinatie  van Cultuur  en Onderzoek van  
Broodgraan,  Wageningen.  I955. I i 6  S. (Kollgndisch 
m. eng L Zusammenfassung.)  hfl. r ,5o = DM ~,4 o. 

Das 5- Jahrbuch der hol lgndischen Arbeitsgel]aeinschaft  
ffir das Brotget re ide  in Prax i s  und Forsehung  zeigt wieder,  
welches Interesse such  das Getreide in dem re la t iv  kleinen, 
abe t  menschenre ichen Agrar land  f indet ,  und in welch 
vorbi ldl icher  F o r m  alle Interessentenkreise  veto  Land-  
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wir t  bis zum Kunden des B~ickers mit den Wissenschaft- 
lern in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeffihrt sind, 
deren Wirkungskreis weft fiber die Grenzen Hollands 
hinausgeht. Das Jahrbuch enthglt  zungehst einen saeh- 
lichen ArbMtsberieht fiir das Jahr 1954. Aus einem Aus- 
zug aus der Sortenstatistik ist zu ersehen, dab deutsche 
Soften bei Roggen, Sommer- und Winterweizen und bei 
Sommergerste eine erhebliehe Bedeutung ffir die hollgn- 
disehe Landwirtsehaft haben. W . H .  VAN DOBBIN gibt 
einen Uberbliek fiber die Zusammenhgnge zwischen dem 
Winterweizenertrag des Jahres 1954 und dem Witterungs- 
verlauf. Die fiberdfirchschnittliche Ernte wird auf eine 
hohe  I~ornzahl infolge giinstiger Bedingungen um die 
Blfitezeit zurfickgeffihrt, wohingegen der feuchte Sommer 
~ur durehschnittliehe I(orngewiehte brachte, S. BROEK- 
HUIZEN gibt einen. Oberbliek fiber die Qualitgtsmerkmale 
der  Weizen- und Roggenernte 1954, die vielfach dureh 
nasse Ernte bzw, dutch unsaehgem~il3e Trocknung ge- 
litten hatte. H. H:iNSEL (Probstdorfer Saatzueht Wien) 
lieferte einen Beitrag fiber die Prfifung der Auswuehs- 
resistenz im Sandbett.  Die vorgesehlagene i~/iethode 
bringt naeh 7 Tagen Versuchsdauer die gleichen Ergeb- 
nisse wie die iibliehe ~hrenbfischel-Methode naeh 12 Ta- 
gem G. DA~T~JMA berichtet fiber einige Probleme und 
Ergebnisse zur Kglteresistenz bei Getreide. (En}hgrtung, 
Beziehungen der I~2glteresistenz zum Vernalis.ations- 
eustand, zur Tageslgnge und zum Entwieklungsstadium). 
A. J. VEENEN~OS berichtet fiber mehrj~ihrige Erhebungen 
in der Praxis fiber den Befall des Getreides mit  den ver- 
sehiedenen Rostarten. J. NRI~yGEI~ uutersuchte einfaehe 
Troeknungsanlagen in der Praxis. Die Baekfghigkeit der 
in der~ Niederlanden angebauten ~'eizensolten wird dutch 
H. D~ M I ~ n A  beurteilt. 

Einen sehr interessanten t)berbliek fiber die Forsehungs- 
arbeiten am Brotgetreide gibt sehlieBlich eine ausffihr- 
liehe Katalogisierung der Arbeitsprogramme yon 35 
hdlgndisehen Inst i tuten und Laboratorien. 

Allred Lein (Schnega/ Hannover) 

WlEBOSCH, IR .W.A .  en TO. BUISHAND: Landelijke Beproe- 
ving van enige $tamslabonenrassen. Mededeling N r  ~ (Lan- 
desprfifungen mit einigen Busehbohnensorten) Proefsta- 
tion voor de Groenteteelt in de voile Grond in Nederland 
Alkmaar. 1955. 

In den Jahren I951 bis 1953 sind dureh zahlreiehe 
Gartenbauberatungsstellen in den Niederlanden Busch- 
bohnensortenprfifungen durchgeffihrt worden, um den 
AnbXuwert neuer Soften in best immten Anbaugebieten 
zu priifen. 

Es wurden insgesamt 80 Priifungen angelegt, z. T. als 
einfaehe Prfifung ohne Wiederholung, eine sogenannte 
Demonstrationsprfifung, zum I4ennenlernen neuer Sor- 
ten, ferner Prfifungen in mehrfacher Wiederholung, um 
auswertbare Ergebnisse zu erhalten. IJber die Dureh- 
ffihrung der Prfifungen gab es keine einheitlichen Rieht- 
finien, sondern sic wurden racist ortsfiblich angeIegt, die 

Parzellengr6Be, die Pflanzweite, die Sortenzahl und 
auch die Anzahl der Wiederholungen variierten stark. 

Die Sorten Dubbele witte z. dr. (Doppelte hollgndische 
Prinzefl), Voorluk und Furore befanden sich racist in 
jeder Prfifung, weitere io Soften wurden nur in wenigen 
Versuchen angebaut und fanden daher bei der Aus- 
wertung keine Berfieksichtigung. 

Die Verff. waren sieh fiber die Schwierigkeit der Aus- 
wertung s61eh unterschiedlicher Prfifungen BewuBt, die 
Vielzahl der Prfifungen jedoch und vor allen Dingen 
die melst gute l~lbereinstimmung der Ergebnisse der 
einzelnen Versuchsstellen erlaubten doch eine riehtung: 
weisende Auswertung der vorliegenden Prfifungsergeb- 
nisse. 

Die Maiaussaaten brachten die stets beaten Ergebnisse, 
der ]unianbau wurde bereits stgrker dureh das Auitreten 
yon Bohnenvirus I gesehgdigt, und stark anfiillige Sorten, 
wie z. B .  Doppelte tiollgndische PrinzeB. Widerstands- 
f~ihige Soften wie Furore und auch Voorhik waren er- 
traglieh gut. Der Julianbau wurde einerseits sehr stark 
durch Virosen (Phaseolus-Virus i u n d  Phaseolus-Virus 2) 
und auch dutch 1Rost (Uromyc~s phaseoli) beeintrgehtigt, 
und zum anderen dureh Nachtfr6ste. Voorlnk ist bei 
J.uliaussaat stets die ertragreichste Sorte mit  etwa 5o% 
emer normalen Er~te. 

Weiter wurde untersucht, welchen Einflul3 die Art 
des Anbaues (ob Aussaat unter Glas und ansehliet3ende 
Pflanzung oder sofortige Aussaat ins Freiland), der 
Pflanzabstand und die Dfingung auf den Ertrag ausfiben. 
Diese kulturtechnisehen M3;13nahmen beeinfiussen Waehs- 
turn, Krankheitsbefall und Ertrag der Sorten sehr unter- 
schiedlieh, sic sind bisher leider bei Sortenprfifungen 
kaum oder jedenfalls sehr ungenfigend beachtet worden. 

Die Busehbohnenkrankheiten mindern die Ertriige 
sehr stark, die Virosen s eh~idigen vorwiegend in Ost- 
hol land und k6nnen v611ige MiBernten zur Folge haben. 
Die Brennfleekenkrankheit (Colletotrichum lindemuthi- 
anum) und die Fettfleckenkrankheit (Pseudomonas 
phaseolicola) sind gleiehfalls geffirehtet; wXhrend Fett- 
flecken vorwiegend in Westholland und z .T.  auch in 
Nord- und Sfidholland zu tinden sind, fiberwiegen die 
Brennfleeken in Ostholland. Diese Erscheinung wird 
mit den unterschiedlichen Bodenverhgltnissen begrfindet. 
In Westholland ist meist kalkhaltiger alluvialer Boden, 
in Ostholland dagegen dilluvialer Sandboden. - - E i n -  
gehende Untersuchungen fiber die Lebensbedingungen 
der Erreger dieser beiden Ifrankheiten liegen bis jetzt 
noeh nieht vor, es diirfte jedoeh wahrscheinlieh sein, 
dab klirnatische Faktoren das Auitreten dieser beiden 
Krankheiten weitgehend beeinftnssen, 

Verff. fordern bei der Forfffihrung der Prfifungen eine 
gr6Bere GleichmiiBigkeit in der Zielsetzung, Ausffihrung 
und Berichterstattung. Die Notwendigkeit yon Landes- 
sortenprfifungen wird sehr deutlich gezeigt, abet aueh 
deren Problematik, eine lohnende Aufgabe der Versuehs- 
ansteller. 

Fabig (Quedlinburg) 

REFERATE 
Zi~chtung 

o 
AKERBERG, E. : Mutations in X-rayed material of the six, rowed 
barley variety Edda. Mutationen in r6ntgenbestrahltem Ma- 
ter ia l  der sechszeiligen Gerstensorte Edda. National 
Agronomy Experiment Station, Uppsala. Acta Agrie. 
Seand. 4, 544--548 (I954). 

In Zusammenarbeit  mit  GUSTAFSSON wurden nach 
R6ntgenbestrahlung zweier Linien der seehszeiligen nord- 
sehwedisehen Sommergerste Edda I an der Zweigstation 
der Sehwedisehen Saatzuchtveteinigung in Ultuna (Mit- 
telsehweden) Mutanten ausgelesen. Die neben Chloro- 
phyll- und Steril i t~tsmutanten aus dem relativ kleinen 
Material (etwa 8600 X~-Pflanzen) erhaltenen morpho- 
logiseh abgegnderten Pflanzen wurden naeh rein zfieh- 
terischen Gesiehtspunkten vermehrt und bearbeitet, 
Eingehende mehrj~ihrige prfifungen der Stgmme fanden 
haupts~ieh!ieh an der Zweigstation J~imtland in Torsta 
(Nordsehweden) statt .  Die sechs besten St~imme er- 
seheinen infolge ihrer l~berlegenheit bezfiglich einzelner 

Eigenschaften (Frfihreife, Standfestigkeit, TK-Gew. oder 
Ertrag) zfiehterisch wertvoll, besonders in Hinsicht auf die 
erwfinschte weitere Verschiebung der n6rdlichen Anbau- 
grenze.  F. Scholz (Gatersleben) 

ANDERS$ON, G. and G. OLSSON: Svai6f's Primex white mustard 
a market variety selected in X-ray treated material Sva16fs 

Wei/3er Senf P r i m e x - - e i n e  aus r6ntgenbehandeltem 
Material ausgelesene Handelssorte. Swedish Seed Asso- 
ciation, Sval6f. Acta Agree. Scand. 4, 574--577 (I954). 

Nach l~6ntgenbestrahlung yon Samen der Sorte Sva- 
16fs WeiBer Senf im Jahre i941 waren fiber 2ooo Eliten 
ausgelesen worden, wovon eine die Ausgangspflanze eines 
bereits I95o als I-Iandelssorte zugelassenen Stammes 
wurde. Neunjghrige, in verschiedenen Landesteilen dureh- 
geffihrte Leistungsprfifungen erweisen ffir die neue Sorte 
besseren Ertrag und h6heren Olgehalt, resultierend in 
einem Olertrag von 530 kg/ha gegenfiber 496 kg/ha ffir 
die Ausgangssorte. Es kann jedoch nicht mit  Sieherheit 
gesagt werden, ob tatsgchlich eine Mutation die Ursaehe 


