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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 
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bolder Ar ten  ist, dab  [luitans inkompat ibe l ,  plicat~ kom-  
pat ibel  ist. Der  Grad der  Inkompat ib i l i tg t ,  der zwischen 
den Pa r tne rn  der / luitans-Population besteht ,  re icht  aus, 
um Gen-Austausch  zu verh indern  odor zu begrenzen. 

Linskens (K51n) ,oo 

DAVIS, ELMO W., Nature of sterility in the amphidipioid A l l i u m  
c e p a - f i s t u l o s u m .  (Die Natur  der Ster i l i tg t  bei dem Amphi -  
diploiden Al l ium celm-fistutosum. ) Amer.  J. Bot.  4a, 41 - -48 
(r9551. 

Die histologisehe Untersuchung der Embryo -  und 
EndospermentwicMung ergab sowohl fiir die ~[iploiden 
El tern  als auch ftir  die aus verschiedenen tZreuzungen 
s t ammenden  Amphidip lo iden  eine weehselnde Anzahl  
(bis zu 8o%) n ich t  funktionsf~thiger Samenanlagen ohne 
Embryosack.  Dazn k o m m t  dann  noch, dab auch  die a u s  
einer Befrnehtung s t ammenden  lgmbryonen aui  den 
verschiedensten Entwicklungss tadien ,  vorzugsweise zwi- 
schen dem 5. und 8. d nach der Anthese degenerieren 
kSnnell, wobei im allgemeinen, jedoeh n ich t  immeI ,  die 
Degenerat ion beim Endosperm beginnt.  Als Absonder-  
l ichkei t  wird fiir eine Linie  (17) das hgufige Vorkommen 
yon 2 Samenanlagen in e inem gememsamen In t egumen t  
berichtet .  Da  die Ster i l i tgt  nur  das ~ Geschlecht  in s tark 
wechselndem AusmaB, n icht  abe t  das c~ betrifft ,  diirfte 
sie n icht  du tch  chromosomale  StSrungen verursaeht ,  
sonderll genisch bedingt  sein, naehdem sie auch schon 
bei den El tern  angedeu te t  ist. Fi i r  die s tarke Steri l i t~t  
tier Amphidiploiden werden folgende mSgliehe Ursachen 
diskutiert ,  zwischen denen jedoch keine Entscheidung 
getroIIen werden kanll :  i. Steril i t~tsfak~oren aus einem 
oder beiden El te rn ;  2. Komplement~re  Fak to ren  nach 
A r t  der Sterilit~tt bei Nicotianc~; 3. Anderungell  im gene- 
t ischen Gleichgewictlt  du tch  tells kumula t ive ,  tells nicht- 
kumula t ive  Wirkung  bes t immter  Gene im te t raploiden 
Bastard.  Daraus  sowie aus der Tatsache,  dab sich im 
Amphid ip lo iden  anscheinend auch cepa-Chromosomen 
m i t  / istulosum-Chromosomen paaren kSnnen, erscheint  
eine Fer t i l i t~tss te igerung durch Selektion yon Lil l ien 
ohne Ster i l i t~tsfaktoren mSglich. 

Haustein (Erlangen) oo 

DEMEREC, M., What is a gene? Twenty years later. (Was ist ein 
Gen ? Zwanzig Jahre spgter.) Amer.  Natura l i s t  89, 5 - -2o  
(1955). 

Vor 20 Jahren gab Verf. eine Vorlesullg fiber dieses 
Thema  und t u t e s  j e tz t  erneut,  wobei  er sich insbesondere 
auI  die Ergebnisse seines Ins t i tu ts  s t i i tzt .  Er  behandel t  
in sehr pr~tgnanter Weise die Mutabi l i t~t  des Gens und 
seine Struktur ,  wie sic sich nach  den heut igen Unter -  
suchungsergebnissen zu erkennen gibt. Ein Gen ist  nach 
VerL ein Segment  einer grSBeren fadenfSrmigeli  Struk~ur 
(Chromosom) mi t  spezifiseher biologjseher Akt iv i t~ t .  
Drei bedeutsame Eigenschaften kommen ihm zu: FXhig- 
keit  der Autoreprodukt ion ,  FAhigkeit  zur Bi ldung einer 
spezifischen Substanz,  durch die sictl seine Aktivit~tt 
manifes t ier t  und F~higkei t  zur Synapse  mi t  einem homo- 
logen Gen wghrend der t leprodukt ion.  Ein  Gen ver-  
mehr t  sich, i ndem es wahrscheinl ich aus dem umgebenden  
Zellmaterial  das Material  an sich zieht, aus dem es auf- 
gebaut  ist  und das es zur Verbindung bringt..  Allele eines 
Gens ents tehen dann,  wenn bei der Vermehrung ein Be- 
s tandtei l  des Gens nicht  identisch reproduzier t  odor die 
Anordnung  der Bestandtei le  abgegnder t  wird. Bei der 
Vermehrung zweier synapt ie r te r  Gene, wovon das eine 
eine Abgnderung  in einem Tell, das andere in einem andern 
Teile besitzt  kanI1 ein nones Gen eine, beide odor keinen 
dieser TeiIe erhalten.  So k o m m t  es zu Rekombinat ionen 
tier Eigenschaftell  tier Ausgangsatlele (Pseudoallelismus). 
Muta t ionen  erlolgen w~ihrend der Vermehrung.  Mutagene 
Agentien wirken n ich t  direkt  am Genlocus, sondern ver-  
~ndern die Bedingungen in den Zellen, so dab das Gen 
nicht  mehr  geregelt  zur ident ischen Autoredupl ika t ion  
imstande  ist. - -  Die hier (etwas gektirzt) wiedergegebene 
An two t t  des Verf. auf die im Titel  gestellte Frage wird im 
Haupt te i l  der Arbe i t  in beispielhaft  klarer Weise aus den 
Versuehen abgeleitet .  Diese sind moist  anderweitigoschon 
publiziert ,  und so schien es Ref. angebracht ,  die Defi- 
l l i t ionen des Verf. in den Vordergrund zu stellen. 

Laven (Ti~bingen) oo 

LENG, EARL R., and L.F. BAUMAN, Expression of the ,,kys", 
type of male sterility in strains of corn with normal cytoplasm. 
(Die Ausprggung der Pollenster i l i t~t  yore , ,Kys" -Typ  in 
Maisstgmmen mi t  normalem Plasma.) Agronomy J. 47, 
189 191 (1955). 

Nach der Hypothese  yon SC~tWARTZ beruh t  die Pollen- 
s ter i l i tg t  yore , ,Kys" -Typ  auI  dem Zusammenwirken  
eines ,,sterilen" Plasmas mi t  2 Fak to renpaa ren ;  Ster i l i tgt  
t r i l l  nu t  dann ant, wenI1 Pflanzen mi t  dem , ,steri len" 
P lasma mindestens  he terozygot  Iiir das dominante  
c~ Ster i l i tgtsgen Ms21, und homozygot  fiir das recessive 
Unterdr i ickergen se~ sind. Auf dieser Grundlage durchge- 
ftihrte Kreuzungsversuche rail  3 wei tverbre i te ten  I l lzucht-  
l inien und einem Tes t s t amm mi t  , s ter i lem" P lasma ftihr- 
ten  jedoch zu dem l~rgebnis, dab entweder  alle 3 ver-  
wendeten  Linien ebenfalls das , ,sterile" P lasma des Test ,  
s tammes besitzen mtissen oder dab i iberhaupt  kein spe- 
ziIlsehes , ,steriles" P lasma flit  das  Auf t re ten  des ,, K y s " -  
T y p s  no twend ig  ist. Eine prakt ische  Verwer tbarke i t  
dieses Ster i l i tg ts typs ,  mi t  seiner Hilfe das Ent fernen  der 
c~ Bli i tenstgnde b e i d e r  tlerstellu~ng yon Heteros issaa tgut  
zu vermeiden,  ist  auf Grund der vorl iegenden Ergebnisse 
mindestens  zweifelhaft  geworden. 

Haustein (E~'langen) oo 

MOH, 0. O., R.A. NIl.AN and F.(L ELLIOTT, An unusual asso- 
ciation of two mutant characters in atombombed barley. (Eine 
ungewShnliche Verbindung zweier mu tan te r  Merkmale 
bei  Gerste nach Atombombenbes t rah lung . )  J. Hered.  45, 
35- -4  o (1955). 

A u s  _Gerste, die I946 ill Bikini  einer A t o m b o m b e n -  
best rahlung ausgesetzt  war, wurde  eine mu tan te  Famil ie  
ausgelesen und analysiert ,  die durch ullgewShnliche 
Spal tungsverh~ltnisse fiir part iel le Ster i l i tg t  ulld gelb- 
grtines Bla t t  ausgezeichnet  war. Die Ergebnisse lassen 
sich durch die Annahme  einer nict l t -reziproken Tralls-  
lokation erkl~tren. Die F a r b m u t a t i o n  kann dabei dutch  
die Trans loka t ion  direkt  (Positionseffekt) 0der dureh eine 
zweite sekundgre  Defizienz ohne Beein t r~cht igung der 
Fer t i l i tg tsverhgl tn isse  bedingt  sein. 

Al#'ed Lei~ (Schnega]Hann.) oo 

ROWELL, J.B., Segregation of sex factors in a dipliod line of 
Usti lago ~eae induced by alpha radiation. (Die Aufspa]tung 
yon Inkompat ib i l i t~ t s fak toren  nach Bes t rahlung mi t  
c~-Strahlen bei e inem diploiden S t amm yon Ustilago 
zeae.) Science (Lancaster,  Pa.) z2I,  3o4 3o6 (1955). 

Der Brandpi lz  Ustilago zeae ist  normalerweise selbst- 
steril,  Chtamydosporen (Zygoten) en ts tehen  nur  naeh  der 
K0pulat ion yon zwei kompat ibten,  haploiden St~mmen.  
Die yon CHRISTEZqSEN (Phytopatholog.  Z. 4 ,  I29, I931) 
beschriebenen,  solopathogenen S tgmme sind selbstfertiI. 
Sie kSnnen Zygoten  biIden ohne Mitwirkung eines zweiten 
Stammes.  Da die Zellen der solopathogenen Formen  ein- 
kernig sind,  n i m m t  man  an, dab die Kerne diploid und in 
ihrem Genom fiir die Kompat ib i l i t~ t s iak toren  he terozygot  
sind. - -  Naeh Behandlung  yon Basidiosporen eines solo- 
pathogenen Stammes  yon U. zeae mi t  c~-Strahlen land 
mall  un ter  der Nachkommenscha i t  ghnliche Aufspal tun-  
gen und Rekombi l la t ionen  der Inkompat ib i l i tg t s fak toren ,  
wie sie sonst  nut  naeh der Meiosis beobachte t  werden 
kOnnen. K. Esser (KOln) oo 

SCHWANITZ, F. und H: SOHWANITZ, Eine Grol]mutation bei 
L i n a r i a  m a r o c c a n a  L.: mut. g r a t i o l o i d e s .  Beitr. Biol. 
Pflanzen 31, 473--497 (1955). 

Die Blfiten der aus einer Popula t ion  der s tark  selbst- 
steri len Lina~ia maroccana L. hervorgegangenen Mutante  
,,gratioloides" sind z . T .  normal,  z . T .  weisen sie ver-  
schiedene Abweiehungen auf, wie Ye~tust des Sloornes, 
Redukt ion  des Gaumens,  Umbauten  der Blfi tenform ~ bis 
zum radi~ren Typ,  1Reduktion der Petalen.  Die Antheren-  
zahl n i m m t  mi t  Ior tschrei tender  Redukt ionss tufe  der 
Blfiten mit  s tarkm Hgufigkei t  bei 2 - -  bis auf o ab. 
Die Mutante  blt iht  3 Wochen  spXter als die Normalform ; 
das Merkmal  wird monohybr id  reeessiv vererbt .  Um- 
wel t faktoren besitzen groBen Einf luB au~ die Merkmals-  
ausbildung, die bei schlechten Ernghrungsbedi l lgungen 
am Ende  der Blfihperiode am extremster~ ist. AuBerdem 
unterseheiden sieh die Einzelpf lanzen deut l ich im Grad 
der Ausbi ldung des Merkmals ,  was auI  die durch die  
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stgndige FremdbestXubung innerhalb der Population be- 
dingten genetischen Unterschiede im ern~hrungsphysio: 
logischen Verhalten der Pflanzen zurfickgeftihrt wird. Es  
wird angenommen, dab das Normalallel eine best immte 
Menge eines Genproduktes erzeugt, das die Ausbildung 
der normalen Linaria-Bltite bewirkt. Der Mutations- 
schri t t  yon + zu grat wttrde zu einer Verminderung dieser 
Menge ffihren, die wiederum dureh scMechten ErnXh- 
rungszustand variiert  werden kann und somit qualitative 
Unterschiede im Auibau der Blfite hervorrnft. Da dutch 
den Verlust des Spornes Nektarabsonderung und Duft- 
erzeugung und s,o, mit  wiederum Insektenbeflug entfallen, 
hat  ,,gratioloides retrogressiven Charakter. Dutch Ver- 
gleiche mit  anderen Mutationen im Bereich der Sero- 
phulariaceen wird ihre Bedeutung als GroBmutation dis- 
kutiert.  Rothe (Rosenho]) oo 

Phys io log ie  

LAIBACH, F.: Untersucbungen iiber den Abbliihvorgang bei einigen 
Cistus.Arten.  Beitr. Biol. Pflanzen 31, 27--43 (I955). 

Die Kronbl~tter der Blfiten von Cistus ladanifer~s L., 
deren Vat. maculatus WK., C. salviaefolius L., C. raon- 
speliensis L., dem Bastard zwischen den beiden letzten 
Arten und C. albidus werden bei einigermaBen warmem 
Wet ter  schon am Tage des Aufbltihens abgeworfen. W~h- 
rend Best~ubung, Entfernung der Narbe und IES-Zu- 
fuhr (o,I~ Paste) die Bliitendauer nicht beeinfluBten, 
wurde bei den genannten Arten (mit Ausnahme des be- 
sonders leicht seine Kronbl~tter abstoBenden C. albidus) 
- -  im Gegensatz zu den Yerh~ltnissen bei  Labiaten - -  
durch m6glichst restloses EntferneI1 der Staubbl~tter zu 
Beginn der Anthese die AbstoBung der Kronbl~tter  deut-  
lich verz6gert. Fiir das normale Funktionieren de r  Tren- 
nungsschicht ist also das Vorhandensein der Staubbl~tter  
w~hrend der Anthese notwendig. - -  Interessanterweise 
werien Bastardpilanzen C. salviaefotius X monspeliensis, 
die nur weibliche Bliiten tragen, ihre Kronbl~tter im 
Vergleich zu den E!tern und zwittrigen Bastarden be- 
tr~chtlich sparer ab. Es ist also Itir das verz6gerte Ab- 
stoBen gleichgiiltig, ob die Staubbl~tter durch ~tuBeren 
Eingriff entfernt  werden oder tiberhaupt nicht zur Ent-  
wicklung gelangen. - -  Bei t~otentilla [ruticosa L. ;  der 
Kulturrose ,,Le R~ve", Ranunculus repens L., Papaver 
rhoeas L. und Rosa canina L. ' ha t t e  die Entfernung der 
Staubbl~ttter keinen Einflut3 auf die Bltitendauer. 

L. Stange (Kdln) oo 

LINKENS, H. F.: Der Einflul] dev toxigenen Welke auf die Blatt- 
ausscheidungen der Tomatenpflanze. Phytopath. Z. 23, 89 
bis Io6 (I955)- 

In einer ersten Versuchsreihe wird die LeitfXhigkeit yen 
Blattwaschw~ssern 4bl~ttriger SproBspitzen yon To- 
tor ten (Sorte Tuckswood) bestimmt,  die mit  FusarinsXure 
(Dosis 225 mg/kg Frischgewiche, Konzentration 5 " xo-~ m 
und Lycomarasmin (3oomg/kg, 5" io -3m)  bei pH 6,5 
und mit  den gleichen Toxinen  unter Zusatz yon Tomaten- 
sproBasche (Lycomarasmin 225 bis 25o mg/kg, 2, 5 - xo-~, 
pH  6,5, Aschenzusatz IO ooo--15 ooo mg/kg;  Fusarin- 
saure 225mg/kg,  5 " I o - a m ,  pH 5,5, Aschenzusatz 
5 mg/kg) vergi i te t  worden sind. Ill allen F~llen ergibt 
sich eine bedeutende Erh6hung der spezifischen Leitf~Mg- 
keit. Physiologisch gewelkte Pflanzen zeigten keine Ver- 
~nderung gegentiber den Kontrollen. In einer zweiten 
Versuchsreihe wird der Verlauf des Rekretionsvorganges 
in MikromeBzellen untersuche, die auf dell Blat tober-  
seiten angebracht sind. Es zeigt sich, dab die auf der 
Cuticula~angereicherten Stoffe innerhalb yon 3o min in 
L6sung ~ehen. Auf der OberflXche toxisch welkender 
BlOtter kann eine ~rh6hte Rekretion bereits nach 2 h i n  
gesichertem Ausmag gegenfiber den Kontrollen wahr- 
genommen werden. Der elektrische Widerstand steigt 
w~hrend der folgenden Stunden (M~ssungen bis 15 h nach 
Einstellen der Sprosse in die Toxinl6sung) stetig an. Die 
Ergebnisse beweisen, ,,dab die erh6hte Ausscheidung 
elektr01gtisch wirksamer Substanzen durch Cuticular- 
transpiration bereits zu einem Zeitpunkt festzustelle n ist, 
der vor der Ausbildung der Krankheitssymptome liegt. 
Die Welke ist also eine Folge der Sch~digung der semi- 
permeablen Grenzschichten fiir gel6ste Stoffe." Eb.enso 

geht aus diesen Versuchen hervor, dab die Ausbildung 
der Nekrosen i m  Schadbild die:  Folge, nieht abet  die 
Voraussetzung fiir den gesteigerten RekretionsprozeB ist. 
Dami t  sind die Vorstellungen yon GXUMANN und JAaG 
(Ber. Schweiz. Bot. Ges. 57, I947) entscheidend gestfitzt 
worden, ,,wonaeh in der Kausalkette der Welkewirkung 
sehr Irtih die Semipermeabilit~t der Plasmagrenzschichten 
zerst6rt wird".  In den Blattausscheidangen konnten 
,,sowohl Salzionen (Ca, K, N a ) a l s  auch freie Amino- 
sguren nachgewiesen werden".  Koflwig (Bonn)  oo 

LIVERMAN, JAMES L, MARY P. JOHNSON and LAWRENCE 
STARR: Reversible photoreaction controlling expansion of etiola|ed 
bean-leaf disks. (Kontrolle des Waehstums etiolierter Boh- 
nen-Blattstt icke durch eine reversible Photoreaktion.) 
Science (Lancaster, Pa.) IeI ,  44o--441 (I955). 

Die Vergr6Berung yon jungen Blattstt icken (5 mm ~) 
etiolierter Bohnen wird durch l~otlich~c ( ~  7ooo A) ge- 
i6rdert  - -  bereits 20 mill geniigen --,  anschlieBende ,,In; 
frarot" ,Bel ichtung (>  7oo0 -~) vernichtet  den Rot-Effekt  
entsprechend schon bekannten '  anderen IRot-Infrarot, 
Antagonismen W. Haupt  (Ti~bingen) oo 

STEYER, GONTHER: (Jber die Ursachen des vorzeitigen Abwurfes 
y o n  Blfltenteilen bei Coleus. Beitr. Biol. Pflanzen 3 i ;  1 5 --26 
(1955). 

Untersuchungen aus dem Jahr 1943: Wie bei Origanum 
vulgate (L~IBAC~ 1920) fiihrte auch bei Coleus /re derici 
C-. "rAYLOR und C. btumei B~x:r~I. X [rederici Bestgubung 
mit  lebendem Pollen (wahrscheinlich tiber eine Inakti-  
vierung der Narbe durch die auswachsenden Pollen- 
schl~uche) und die Entfernung oder vollst~indige Aus- 
schaltung der Narbe durch Quetsehen des oberen Grilfel- 
abschnittes ein friilizeitiges Abfallen yon lirone und Griffel 
herbei. Das Aufbringen von w~Brigem Pollenextrakt  
(kalt hergestellt) auf die Narbe, Verletzung der Narbe und 
das Entfernen der Staubbl~tter war ohne EinfluB auf die 
Blfitendauer. Dartiber hinaus konnte bei Coleus der vor- 
zeitige Abwurf der Krone und des Grifiels nach Ent-  
fernung der Narbe durch Auftragen von o,25% iger IES-  
Paste oder ,,Po!linienpaste" (Pollinien yon Vanda coeeu~ea 
und V. tricolor) auf den Griffelstumpf verhindert  werden 
(~hnlich wie das vorzeitige Abfallen des Blattstieles nach 
Entfernung der Blattspreite, L~IBACt~ 1933, Mai 1934). 
Aus diesem Ergebnis wird auf einen yon der unbesctigdig- 
ten und unbestXubten Narbe basalw~rts gerichteten 
Wuchsstoffstrom geschlossen, bei dessen Fortfalt  die Ent-  
wicklung der Trennungsschicht zum.Abl6sen der Krone 
und des Griifels beschleunigt wird. L. Stange oo 

WELLENSlEK, S. J. and F.A. HAKKAART: Vernalization and 
age. Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch, Ser. C. 58, 
16--21 (I955). 

Rote B e t e  (Beta vulgaris, vat. Egyptian Fla t  Round) 
wurde in 11 Gruppen in einw6chigen Abst~nden aus -  
ges~t und im Warmhaus im 14 h-LT aufgezogen.  Nach 
Aussaat der letzten Gruppe wurde yon jeder Gruppe die 
H~lfte der Pflanzen 8 Wochen bei 5 ~ C vernalisiert~ An- 
schlieBend (ab 29.4. 1953) wurden Vernatisierte und un- 
vernalisierte Pflanzen auf 3 photoperiodische Behand- 
lungen aufgeteilt:  8 h-KT, natiirlicher LT und Dauerlicht 
(DL). Sch0sser traten auf: keine ohne Vernalisation, mit  
KT;  wenige ohne Vernalisation, mit  LT - -  und mi t  Ver- 
nalisation und BIT; viele (im allgemeinen mit  dem Alter 
ansteigende Anzahl) bei Vernalisation, mit  LT - -  und 
ohne Vernalisation, mit  DL;.al le  oder fast alle Pflanzen 
schoBten bei Vernalisation und DL. Das SchoBalter 
nahm bei den 3 letztgenannten Behandldngsweisen mit  
zunehmendem Alter der Pflanzen b~i Beginn der photo- 
periodischen Behandlung (29.4. I953) ab, abet  nut  etwa 
von 85 a u f 4 o  bzw. yon xoo auf 8o bzw. yon 57 auf 31 d 
(also weniger, als der Zunahme der Vorbehandlungsdauer 
entpricht). Eine Jugendptiase, in der die K~Ikebehand- 
l u n g v o l l k o m m e n  wirkungslos wgre, ist offenbar nicht 
vorhanden. Es  wird abet eine Jugendphase der ,,Reali- 
sat ion" angenommen, da gltere Ptlanzen schneller rea- 
gieren. Von Cichorium intybus u n d  Cheiranthus Allionii  
werden gleichartige Ergebnisse erw~hnt. 

I42. Napp-Zinn  (Stuttgart-Hohenheim) o o 


