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gehende MaBnahmen handelt. Es ist aber zu bedenken, 
dab die Bearbeitung das Wachstum und damit auch 
den Kontakt  der Pflanzen f6rdert. Noeh wichtiger 
diirfte sein, dab bei dem ieweiligen Arbeitsvorgang 
die Pflanzen verletzt und Teile yon kranken Stauden 
verschleppt werden, wodurch eine intensive Infektions- 
m6glichkeit gegeben ist. Im  vorliegenden Fall sind 
die Unterschiede zwischen b. P. nnd n. b. P. vielleieht 
dadurch besonders extrem ausgefallen, dab die n. b. P. 
wegen des erw~ihnten Phythophthora-Befalls fraher 
abreifte und die Ausbreitung des Virus infolgedessen 
etwas eher gehemmt wurde. 

Aus welchen Griinden die iJbertragung in Braun- 
sehweig und Blickwedel erheblich geringer war, l~iBt 
sich nicht genau sagen. Fiir die b. P. diirfte wesentlich 
sein, dab sic nicht so intensiv bearbeitet wurden wie 
in Sprakel. Ferner ist zu bemerken, dab der gesamte 
Bestand in Braunschweig verh~iltnism~iBig sp~it schloB 
und der Versuch in Braunschweig und Blickwedel 
unter verh~ltnism~tBig starkem P!~ytophthora-Befall 
litt. 

Ohne Zweifel haben auch die Windverh~iltnisse eine 
Rolle gespielt. Ein Vergleich der Windst~irke w~ihrend 
der Sommermonate ergab n~imlich, dab sic in Emsland 
(Sprakel) im Durchschnitt  um eine Einheit (Beaufort) 
gr613er war als in der hiesigen Gegend. 

Hinsiehtlich des gesamten Versuches ist nochmals 
zu betonen, dab die als Infektionsquelle verwendeten 
Stauden auBer dem X-Virus z. T. auch andere Viren 
enthielten, die eine mehr oder weniger groBe Wachs- 
tumsdepression bewirkten. In  diesen F~illen schloB 
der Bestand sp~iter als normal, der Kontakt  war dem- 
entsprechend geringer. In  einem gut gepflegten Feld, 
in dem sich als Infektionsquellen wohl nur X-virus- 
kranke Pflanzen befinden, ist also mit einer st~irkeren 
Ausbreitung des Virus zu rechnen als in unserem 
Versuch, der im iibrigen die weitere Ausbreitung yon 

den infizierten Nachbarstauden aus unbeNcksichtigt  
l~iBt. 

Abschliel3end sei noch darauf hingewiesen, dab der 
Versnch nur mit e i n e r  Kartoffelsorte und e i n e r  
Viruspopulation durchgefiihrt wurde und die Ver- 
hiiltnisse bei anderen Kartoffel-Virus-Kombinationen 
anders liegen k6nnen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  
In zweij~ihrigen Feldversuchen wurde an drei Orten 

gepriift, in welchem Umfange das Kartoffel-X-Virus 
yon einer kranken Kartoffelpflanze anf die Nachbar- 
stauden iibergehen k a n n .  Um den EinfluB der Feld- 
bearbeitung zu erfassen, wurde jeweils eine Parzelle 
ortsiiblich bearbeitet, w~ihrend eine zweite Parzelle 
nach dem Auflaufen der Kartoffeln nicht mehr bear- 
beitet wurde. 

An den drei Versuchsorten land eine verschieden 
starke Ausbreltung des Virus start, far die einige 
Grtinde angefiihrt werden. 

Die st~irkste Ausbreitung wurde auf einer normal 
bearbeiteten P arzelle beobachtet, auf weleher 52% 
der jeweils acht Pflanzen erkrankten, die den Infek- 
tionsquellen am n~ichsten standen. 

Es mug damit gerechnet werden, dab in der Praxis 
noch h6here Infektionsraten auftreten. 
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pflanzung und Vermehrung der h6heren Pflanzen. Band I, 
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Das Thema dieses Kapitels wird yon den schwedischen 
Verfassern in knapper, zusammenfassender Darstellung 
behandelt..Die Vielfalt der M6glichkeiten in der Fort- 
pflanzung trod Vermehrung der h6heren Pflanzen wird in 
eine einfache Svstematik gebracht: die ,,normale'! Gamo- 
spermie mit I~ernphasen- und Generationswechsel, da- 
neben die Formen der Agamospermie (Diplosporie, Apo- 
sporie, Adventivembryonie, Parthenogenesis und Apo- 
gametic) ohne t(ernphasenwechsel. Die Samenbildung 
erfolgt also entweder nach Amphimixis oder unter Apo- 
mixis. Vegetative Vermehrung im engeren Sinne kommt 
bei Arten beider Fortpflanzungstypen vo r  (Vermehrungs- 
organe auBerhalb der Blfitenregion ohne oder mit Sterili- 
t~itserscheinungen, bei tier Samenbildung; Vermehrungs- 
organe in der Blfitenregion = Viviparie). Die Erschei- 
nungen der Sexualit~t (Blfitenbau, Blfihbiologie, Ge- 
schlechtsdimorphismus, Selbst-und tgreuzungssterilit~it, 
Entwicklung des Embryosacks und des Pollens, Pollen- 
schlauehwachstum und Befruchtung, Embryo- und Endo- 
spermentwicklung) werden in typischen Beispielen er- 
l~iutert. In einem abschlieBenden Abschnitt wird auf die 
Folgerungen eingegangen, die sich aus dem Fortpflan- 

zungs- und Vermehrungsmodus der Arten ffir die ge- 
netische Zusammensetzung-der Populationen ergeben, 
Bemerkenswert sind die Beziehungen, die ill der Natur 
aus dem Wechselspiel Ploidiestufe-Selektionswirkung ab- 
zuleiten sind, ein Wechselspiel, das seinerseits auf die 
Fortpflanzungsverh~iltnisse rfickwirkt, wobei wohl die 
Entscheidung nicht immer Mar sein dfirfte, was als Ur- 
sache oder was als Wirkung zu betrachten isf. 

AlJred Lein (Schnega/Hann.) 
Oahrbuch 1954 der Bundesanstalt for. Pflanzenbau und 
Samenprnfung in Wien. t-Ierausgeber Hochschule ffir 
Bodenkultur gemeinsam mit dem Bundesministerium ffir 
Land- und Forstwirtschaft in Wien. Wien, Verlag Georg 
Fromme & Co. ; 6. Sonderheft, Sept. 1955. 166 S. brosch., 
26 Abb., 41 Tab. S. 52. --. 

Mit dem 6. Sonderheft der ,,Bodenkultur" wird die 
1949 begonnene Reihe der Jahresberichte der Bundes- 
anstalt ffir Pflanzenbau und Samenprfifung in Wien fort- 
gesetzt. 

R. BAIJE~: T~i t igke i t sbe r ich t  1954. Die Versuchs- 
tlitigkeit wurde auf 3 Versuchsorte ill K~rnten erweitert. 
1954 kamen 234 FeldverSuche mit 13911 Parzellen zur 
Anlage. H. GERM berichtet fiber die Arbe i t  der Wien er 
S a m e n p r f i f u n g s s t e l l e  im Jahre  1954 undCm ER- 
HART fiber den S a a t g u t f i b e r w a c h u n g s d i e n s t  in 
Oster re ich .  Qualitgtsuntersuchungen eingeffihrter Wei- 
zen, Untersuchungen fiber den EinfluB der kfinstlichen 
Troeknung aufdie Q.ualit~it yon Weizen und Gerste sowie 
Angaben fiber die 1-16he der Wertminderang yon Weizen 
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durch Wanzenstich enth~It der T ~ t J g k e i t s b e r i c h t  
d e r  C h e m i s c h e n  u n d  Q u a l i t ~ t s a b t e i l u n g  yon 
K. WALrL. In Anlehnungan eine frfihere Arbeit  fiber Mais 
wird von H. GERM und M. KI~TgmBER unter dem Tire] 
B e i t r f i g e  zu r  r i c h t i g e n  B e u r t e i l u n g  d e r  V i t a l i -  
t/~t yon  G e t r e i d e s a a t g u t  aufdie RolledesEndosperms 
ffir die Keimung yon Getreidesaatgut hingewiesen. Die 
Keim prfifungen werden mit  tieferen Temperaturen (io~ 
und ungebeiztem Saatgut durchgeffihrt. --  W~hrend die 
einzelnen Sorten-Wertprfifungen in 0sterreich allgemein 
nach den auf der Varianzanalyse basierenden Anlage- und 
Auswertungsmethoden vorgenommen werden, beschreibt 
F. PAMMER ffir die Z u s a m m  e n f a s s e n d e  A u s w e r t u n g  
yon S o r t e n v e r s u c h e n  eine Methode der Zusammen- 
fassung yon Versuchsreihen mit  wechselnden Sortimen- 
ten mit  Hilfe der ,,StandardJsation". Mit der b o t a n i -  
s c h e n  B e s c h r e i b u n g  y o n  G e r s t e n s o r t e n , d i e  bier 
3 Win te rge r s t en -und  16 Sommergerstensorten abhan- 
delt. liegen nunmehr von H. NI~Tse~ die botanischen 
Beschreibungen aller im 6sterreichischen Zuchtbuch 
ffir Kulturpflanzen eingetragenen Getreidesorten vor. 
F. DRA~ORAD: P h a n o l o g i s c h e  u n d  m o r p h o l o g i s c h e  
B e o b a c h t u n g e n  an Soja hi@ida MO~NCm Auf Grund 
2oj~hriger Anbauerfahrungen und Vergleiche mit  dem 
Klima der Ursprungsl~nder wird vom Verfasser naeh- 
gewiesen, dab der Anbau yon Soja in Osterreich wirt- 
schaftlich unrentabel ist. In einem S a a t s t / ~ r k e n v e r -  
s u c h  m i t  W i n t e r w e i z e n  im T r o c k e n g e b i e t  wird 
yon E. ZW~IFL~R an einer 4j~hrigen Versuchsreihe nach- 
gewiesen, dab die Aussaatmenge pro Fl~cheneinheit 
innerhalb einer sortentypischen Spanne ohne Belang ist. 
Vom gleiehen Verfasser ist die Besprechung der m e h r -  
j / i h r i g e n  D u r c h s c h n i t t s e r g e b n i s s e  d e r  G e t r e i d e -  
S o r t e n p r f i f u n g e n .  Nach einem Bericht yon J. ZsoL- 
~os fiber M a i s - S o r t e n v e r s u c h e  1 9 5 4 w a r e n  von in 
I3 Sortenversuchen geprfiften i i  6sterreichisehen, 9 ame- 
rikanischen und 8 ungarischen Sorten die letzteren im 
Kornertrag iiberlegen. In 3j/ihrigen Versuehen fiber das 
S e h n e i d e n  yon  P f l a n z k a r t o f f e l n  land J. D ~ E I . ,  
dab die Ertr/~ge je nach Jahreswitterung und Sorte ver- 
schieden sind, w~hrend groBe Saatknollen io 2o% 
Mehrertrag als kleine erbringen. Ebe~falls von J. DE~IEL : 
S t e i g e r t  d ie  S p r i t z u n g  r a i l  , , G e s a r o l  5 ~ d i e  
K a r t o f f e l e r t r / i g e  ? Im 3j~hrigen Durchschnitt  yon 
5 Versuchen ist eine schwache, statistisch nicht ge- 
sicherte Ertragssteigerung gegenfiber unbehandelt  fest- 
zustellen. Die  P r f i f u n g  yon  Z u c k e r r f i b e n s o r t e n  
in O s t e r r e i e h  yon A. G R ~  ist eine Fortsetzung der 
Arbeit im Jahrbueh x953 mit  der Besehreibung der 
Streuversuchsergebnisse im westliehen Nieder6sterreich 
und Ober6sterreich 1951 54. F. P ~ g  berichtet fiber 
die S a m e n g e w i n n u n g  yon  S a a t w i c k e ( V ~ c i ~  sativa),  
dab sich eine geringe Beimengung yon Stfitzfrfichten 
ffir alle Lagen eignet. --  Die Beschreibung der B o-  
d e n v e r h / i l t n i s s e  d e r  V e r s u c h s a u B e n s t e l l e n  yon 
F. BLU~.~L und R. MnI~X ist zum Verst/indnis der einzel- 
hen Versuchsergebnisse wertvotl, ebenso die W e t t e r -  
b e o b a e h t u n g e n  1954 an den  V e r s u e h s s t e l l e n .  
Unter der G e s e h ~ f t s f f i h r u n g  d e r  Z u e h t b u c h k o m -  
m i s s i o n  finder sich die Sortenliste naeh dem Stande vom 
i.  Juli 1955 und ein Zuchtst~ttenverzeichnis. 

A. Banneick (Halle) 

MATHER, K., Statistische Analysen in der Biologic (aus 
dem Englisehen fibersetzt yon A. Zeller-Admont/Cam- 
bridge}. Wien, Springer 1954. 466 S. brosch. DM io , - - .  

Wie der Ubersetzer in seinem Vorwort hervorhebt,  hat  
der Biologe K. MATn~R diese Einffihrung in die biolo- 
gische Statistik ffir Biologen und nicht ffir Mathematiker 
gesehrieben. MATa~R selbst vergleicht in seinem Vorwort 
die Anwendung der Statistik in der Biologic mit  der An- 
wendung der Mikroskopie. Den Unterschied sieht er 
lediglieh darin, dab die Biologen frfihzeitig in den Ge- 
brauch des Mikroskopes eingeffihrt werden, dab sic aber, 
wenigstens heutzutage noch, gezwungen sind, sich die 
Kenntnis der Sta t is t ik  im Selbstunterricht dann erst an- 
zueignen, wenn sic vielleicht zu ihrem Bedauern finden, 
dab es ffir ihre Arbeit einfach notwendig ist. 

Ffir den deutschen Biologen w~re noch hinzuzuffigen, 
dab er sich diese Kenntnisse, auch heutzutage noch, zum 
gr6Bten Teile aus der englisehsprachigen Literatur holen 
mug. U m s o  mehr istes zu begr fiBen, dab nunmehr das aus- 
gezeichnete Werk MArnEgs in einer deutschen Uber- '  
setzung vorliegt. Dem U bersetzer gebfihrt Dank und An- 
erkennung f/ir seine Mfihe. Unverst~ndlich jedoeh ist, dab 
der Verlag ein solches Buch in behelfsm~Biger Ausstat tung 
nur in Kommission fibernommen hat, Der Druck erfolgte 
durch die Bundesanstalt  ffir alpine .Landwirtschaft  in 
Admont. 

Die ~3bersetzung folgt der 1946 ersehienenen 2. Auflage. 
Auf Einzelheiten des Inhaltes kann nieht welter einge- 
gangen werden. Man Spfirt jedenfalls in jedem Kapitel, 
dab der Biologe MATn~R dieses , ,berufsfremde" Werkzeug 
meisterhaft handhabt  und dadurch in der Lage ist, seinen 
Berufsfreunden eine didaktiseh siehere Darstellung zu 
geben, die fast alle biologisch wichtigen Probleme berfihrt. 

Der L~bersetzer bemerkt,  daft er in keiner Weise ver- 
sucht babe, eine formvollendete l~bertragung zu liefern. 
Er habe sieh vielfach um eine getreue Wiedergabe der Aus- 
drucksweise des englisehen Verfassers bemfiht. Es mag 
sein, dab der Referent durch eigene private Ubersetzungs- 
arbeit etwas das Geffihl ffir Anglieismen verloren hat. Von 
seinem Standpunkt  aus erscheint jedenfalls die Ubertra- 
gung als bestens gelungen. Besonders erfreulich ist, dab 
die l~bertragungen der termini teehnici in guter I~berein- 
s t immung mit den Begriffen gew~ihlt sind, die sich bereits 
im deutsehen Schrifttum hierffir eingebfirgert haben. 

A l#ed L ein (SC; neg~/Hann..) 

NiETO, J. MIGUEL ORTEGA, Las variedades de olive r 
vadas en Espafia. Inst i tuto Naciona[ de Investigaciones 
Agron micas. I. Aufi. Madrid: 1955. 75 S., 33 Abb. 
Brosch. 25 ptas. 

24 in Spanien kultivierte Olivensorten werden be- 
schrieben. Eine allgemeine Charakteristik der unter- 
scheidenden Merkmale wird vorangestellt. AnschlieBend 
werden die einzelnen Kulturvariet/ i ten in fibersichtlicher 
Form abgehandelt. Bei jeder Sorte geht der Verfasser 
auf Ursprung, Anbaugebiete, habituelle Kennzeichen, 
Fruchtmerkmale und physi01ogische Eigenschaften n~her 
ein. Allen Beschreibungen ist eine fotographische Ab- 
bildung, die einen fruchtenden Zweig zeigt, beigeffigt. 

S. Danert (Gatersleben) 

REFERATE 
Genet ik .  

BERGANN, FRIEBRICN, Einige Konsequenzen tier 0himiiren- 
forschung fur die Pflanzenziichtung. Z. Pflanzenzfichtg. 34, 
I13 --124 (1955). 

Von der Drei-Schichten-Struktur des Sprol3scheitels 
der Dikotylen ausgehend, wird erlXutert, dab Sprol3- 
mutationen bei Angiospermen prim/~r stets Periklinal- 
chim/~ren sein mfissen. Dutch spontane oder kfinstliche 
Verletzungen kann die Schichtenstruktur gest6rt werden, 
so dab bei KryptochimXren ,,SproBmutatJonen" auf- 
treten k6nnen, was als ,,Chim~renspaltung" bezeichnet 
wird. Da in den Zellen sXmtlicher Schichten eines SproB- 
scheitels rail einer Mutationsf~higkeit zu rechnen ist, 
mfissen langj~hrig verklonte I~ulturvariet~ten vielfach 

Chim/irenstruktur aufweisen. Daraus ergeben sich nach 
Meinung des  Verf. bedeutende Aussichten ffir die ex- 
perimentelle ierbei f f ihrung yon Chimgrenspaltungen im 
oben definierten Sinne, die als Grundlage ffir eine plan- 
mgBige zfichterische Selektion dienen kann. Im beson- 
deren gewinnt yon diesem Standpunkt aus auch die Stau- 
denauslese bei Kartoffeln erneut an Bedeutung. 

Al/red Lein (Schnega/Hann.) oo 

BORRILL, MARTIN, Breeding systems and compatibility in 
Glyceria. (Fortpflanzungssysteme und Kompatibilit/it  
bei Glyceria.) Nature (Lond.) 175, 561--562 (1955). 

Von G. /lutiams und G. plicata werden je 5 Lokalrassen, 
die sich durch kleine morphologische Merkmale unter- 
scheiden, selektioniert. Typisch ffir die Fortpflanzu~g 


