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gefiigt  werden, Beim Winte rweizen  best / i t ig te  sich das  
Bi ld  des ] a h r e s  1955, sowohl hinsicht l ich der  Se lbs tun-  
gen bei  Kont ro l I schn i t t en  wie auch be im gemeinsamen  
Ein t t i t en  der  ve rwende ten  Kreuzungspar tne r .  Die 
durchschn i t t l i chenAnsa tzprozen te  l iegen hier w iede rum 
wie im Vor jahr  bei  2 I ~  n i t  Maximalwer ten  yon  56%. 
Auf  eine Wiede rgabe  yon Einzelergebnissen soll des- 
ha lb  verz ichte t  werden. 

In te ressan t  erscheinen die Verh~tltnisse bei de r  
Sommergers te ,  bei der  wir im J a h r e  1956 bessere Er -  
gebnisse erzielen konn ten  als 1954 bei  de r  Win te r -  
gerste. Wie  aus Tabel le  7 hervorgeht ,  lag der  Selbstungs-  
ansa tz  bei  isoliert  e inget t i te ten Kont ro l l schn i t t en  bei  
1 ,6%;  bei  zwei zusammen e inget i i te ten  Ahren,  yon  
denen die eine du tch  Schn i t t kas t r a t i on  behande l t , d i e  

Tabelle 7. Sommer-Gerste. 

Lfd. I I AnzahI 
Nummer 9 ! ~ Blfiten Ansatz % 

] kastriert 

KontrollschnKte isoliert eingettite?t 
1--43 I St. 4o9 [ - -  I 997 

Beide El tern  zusammen eingett i tet  
1--34 ! St. 409 ] St. 4o9 I 8o9 

Geschnit tene ~hren  frei abgeblfiht 
1--44 I St. 409 I - -  I I~ 

16 

286 

294 

1,6 

35,3 

27,2 

andere  unbehande l t  war,  zeigte sich ein mi t t l e re r  An-  
sa tz  von 35,3% - -  bei  a l lerdings verh~iltnism~iBig 
s t a rken  Schwankungen '  - -  und  bei  Irei abgebl t ih ten  
geschni t tenen  ~ h r e n  ein mi t t l e re r  Ansa tz  yon 27,2%. 
Hier  ergibt  sich ein anderes Verh~ltnis  als be im Weizen,  
wo der  Ansa tz  der  frei abgebl t ih ten  5 h r e n  h6her  w a r  

als der  de r  e inget i i te ten.  M. E. lassen sich die Ansa tz -  
p rozen te  aber  noch wei tgehend verbessern,  wenn die 
ausf t ihrenden Personen t iber l~ingere E r f ah rungen  
hins icht l ieh  der  technischen Durchff ihrung der Arbe i t  
verfi igen.  

Zusammenfas send  kann  festgestel l t  werden,  dab  
die S c h n i t t k a s t r a t i o n e n  zur  Hers te l lung  yon Massen- 
k reuzungen  be im Win te rweizen  und  bei Sommergers te  
bei  r ieh t iger  Schn i t t t eehn ik  zu durehaus  b r a u c h b a r e n  
Ergebnissen  ftihren, w~ihrend be im H a l e r  vorl~iufig 
n i t  e inem Mil3erfolg gerechnet  werden mul3. 
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tisch-methodische Fortschr i t te  der Pflanzenziichtung. 
DLG-Nachrichten ftir Pilanzenzucht, S. 33---55, 195o. - -  
2. Ru~o~F, W'. : Kreuzungen innerhalb der Art. Handbuch 
der Pflanzenziichtung yon R o z ~ - R u D o ~ F  z, 45i - -5o2,  
I941- - - 3 .  ME~a~RS~N, FR. GRAF: Untersuchungen fiber 
die Ausnutzung yon Inzncht  und Heterosis in der Roggen- 
ziichtung. DLG-Nachrichten ftir P f l a n z e n z u c h t -  Vor- 
trXge. Einbeck und Voldagsen 195 o, 115--135 , i95 o. 

BUCHBESPRECHUNGEN 
FELIX, K. (Herausgeber): Vergleichend biochemische Fragen. 
6. Colloquiunl der Gesellschaft f. Physiologische Chemie 
am 2o.--22. IV. 1955 ill Mosbach. Springer-Verlag: 
G6ttingen/Heidelberg/Berlin 1956. 176 S., 5 ~ Abb. Brosch. 
DM 24,-- .  

Das Btichlein enth/ilt  6 auf dem genannten Colloquium 
gehaltene Vortr~Lge und ausftihrliehe Diskussionsbemer- 
kungen. RoKA stellt  , ,Vermutungen tiber die Ents te-  
hung des Lebens" an, die durch die neuen Ergebnisse yon 
M~LLE~ tiber eine Synthese verschiedener Aminos~uren 
aus CH4, H~O, NH a unter  d e n  EinfluB elektrischer Ent-  
ladungen neue Nahrung erhalten haben. KOSSEL t rggt  
tiber , , Individuat ion in der unbelebten Wel t"  in fief- 
schiirfender Weise vor. FLORI~N berichtet  fiber ,,Ver- 
gleichende Betrachtung des stationXren Zustandes der 
niehL-eiweil3gebundenen Aminos~uren der Tiere" und 
bringt ein reiches Material  zur Frage der artspezifischen 
Ausbildung der Frak t ion  des 16slichen Stickstoffs, wobei 
trotz aller Verschiedenheit im einzelnen doch nut  be- 
s.fimmte Aminos~Luren mengenm/iBig hervorragen , so G l y -  
era, Glutamins~nre, Prolin, Alanin und Arginin. Darauf  
folgt ein nicht weniger interessantes Referat  yon AcK~a- 
~*xx  ,,Zur vergteichenden Biochemie des Stiekstoffes", 
in dem der Autor  einen Uberblick fiber einen wichtigen 
Tell seines Lebenswerkes und wertvolle Einblicke in die 
besonderen Synthese-F~Lhigkeiten einzelner Tier-Gruppen 
und ihre biochemischen Beziehungen zu den Pflanzen ver- 
mit tel t .  H. M. R~u~N referiert  fiber die ,,Vergleichende 
Biochemie der C~-K6rper", d.h. im wesentlichen fiber 
Transcarboxylierung, Transformylierung und Trans- 
methylierung und fiihrt damit  in einige erst v0r kurzem 
erkannte, weit verbrei tete Grundreaktionen des Stoff- 
wechsels der Tiere und Pflanzen ein. Den AbschtuB bilden 
geistvolle Ausftihrungen yon HALD.aNE fiber ,,Die Be- 
deutung der Makromolekfile fiir Evolut ion und Differen- 
zierung". Diese Bemerkungen haben mehr aphoristischen 
Charakter. Aber sie fassen in gewisser Weise das Collo- 
quium zusammen, indem sie die an den verschiedensten 
Stellen aui tauehenden geistigen Beziehungen zwischen 
der modernen Genetik und der Biochemie deutlieh maehen. 
Sie beleuchten bli tzart ig einige SehwXchen leicht hinge- 
nommener Anschauungen. Das erscheint um so wichtiger, 
als diesem Aufeinander-Angewiesensein der Disziplinen 
naturgem~LB auch eine i n n e r  geringere UrteiIsf~higkeit 

fiir das Gebiet des Partners  entspricht.  Man ver t raut  und 
glaubt, aber man well3 nieht. Das Biichlein ist  ftir alle 
yon besonderem Weft,  die an Problemen der allgemeinen 
Biologie noch interesse haben. 

L. Engelbrecht (Gatersleben) 

KAPPERT, HANS u. WILHELM RUDORF: Handbuch der 
PflanzenziJchtung. Berlin-Hamburg: Paul Parey I955. 
2. Auflage in 6 B~nden. (In etwa 38 Lieferungen zum 
Subskriptionspreis yon DM 13,5o je Lieferung.) 

Im Rahmen der ,,Grundlagen der Pflanzenztichtung" 
ist  die altgemeine Behandlung der Vererbnngserschei- 
nungen im weitesten Sinne aui  vier Autoren verteilt.  

KAPPERT, HANS: Die Faktorenlehre. B a n d  I, 86--118, 1955 
2. Lieferung. 

Die Bedeutung M~DELS ftir die Aufkl/irung der Ver- 
erbungserscheinungen ist  zweifellos darin zu sehen, dab 
er die richfige, zweckm~Bige Fragestel lung flit die ex- 
perimentelle L6sung der Probleme gefunden hatte,  die 
auf eine quant i ta t ive  Analyse einzelner Merkmals- 
differenzen unter  Verwendung reinerbigen Ausgangs- 
materials  hinausl/iuft. Die grundlegende Erkenntnis  w a r  
das Prinzip der binomischen Kombinat ion yon Erb-  
einheiten. Alle weiteren Erkenntnisse sind im Grunde aus 
diesem Prinzip ableitbar.  KAPPERT verzichtet  auf eine 
eingehende Darstellung des Mendelismus, dem sehlieBlich 
gentigend Spezialwerke gewidmet sind, sondern be- 
sehr/inkt sich auf eine Er6rterung yon Einw~.nden gegen 
diese Lehre. Viele , ,Abweichungen" liegen innerhalb 
der stat ist ischen zul/issigen Streuungsbereiche. In  zahl- 
reichen F~Lllen ist  mit  einer Polygenie im weitesten Sinne 
zu rechnen, so dal3 eine restlose Analyse fast unmSglich 
wird. Ztichterisch unerwartete Ergebnisse widersprechen 
jedenfalls selten den M~NDELschen Grundprinzipien, 
sondern lassen sich unter  Berticksichtigung der Zahl der 
Faktoren  und der lVi6glichkeiten der versehiedenarfigen 
Genwirkungen und -wechselwirkungen erkl~ren. Es gibt 
allerdings nachweisbare Abweichungen yon der zufalls- 
gem~tBen Kombinat ion der Erbeinheiten bei der Gameto- 
genese und bei den BefruchtungsvorgXngen. In  gtinsti- 

.gen FXllen lassen sieh experimentell  Einblicke in die 
Wirkungsweise der Gene w/thrend der Merkmalsbildung 
gewinnen, so dab an einer realen stoffliehen Grundlage 
steuernder Faktoren  nicht  gezweifel~: werde~ kann. 
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STRAUB, JOSEF: Ohromosom, Ghromosomensatz, Polypioidie. 
]3and I. 118--139 , 1955. 2. Liefernng. 

Von der Realitgt steuernder, im Zellkern lokalisierter 
E.rbfaktoren ausgehend, gibt STRAUB einen tiberaus klaren 
Uberbliek tiber den neuesten Stand der Chromosomen- 
theorie derVererbung : Individualitgt, Struktur und Mecha- 
nismus des Chromosoms; Meehanismus der Meiosis; 
Strukturelle Mutabilitgt; Polyploidie. 

MICHAELIS, PETER:I Plasma-Vererbung. Band I. 14o bis 
175, I955. 2. and 4- Lieferung. 

Wghrend STRAnB im vorhergehenden Abschnitt  das 
Plasma bewugt doktrin~Lr als Substrat  der Merkmals- 
bfldung ohne autonome Wirksamkeit kennzeichnet, ent- 
wiekelt MICHAELIS in aller Ausftihrlichkeit die Befunde 
and Gedanken seiner Lebensarbeit zum Problem der 
P l a s m a v e r e r b u n g . -  Um yon Plasmavererbung tiber- 
haupt  sprechen zu k6nnen, ist der Nachweis yon Erb- 
einheiten vorauszusetzen, die die Potenz zur identischen 
Reproduktion im Plasma, d .h.  augerhalb des Kernes 
besitzen. Der Nachweis einer solchen nicht mendelnden 
oder einer mtitterlichen Vererbung ist mit  grogen metho- 
dischen Schwierigkeiten verkniipft, wobei alle ErklXrungs- 
m6glichkeiten dureh anormale Mendelvererbung aus- 
geschlossen werden mtissen. Im besonderen mug bei der 
Plasmavererbung mit einer intraindividuellen Umkombi- 
nation der Erbtrgger gerechnet werden. Fiir eine Ana- 
lyse des Plasmons entscheidend ist der Nachweis der 
,,Heterogenit~t" dutch 2r und Entmischung, wie 
der Naehweis der ,,Mutabilitgt" d. h. der Abgnderung der 
t~eaktionsnorm. Die quanti tat ive Analyse plasmatischer 
Erbeinheiten basiert theoretisch wie die Mendelgenetik 
auf der binomischen Zufallskombination, allerdings a 
priori mit  zahlreichen Ausgangselementen (ira Gegensatz 
zur Mendelgenetik, die jeweils nur  mit 2 oder je nach 
Ploidiestufe wenigen Elementen zu rechnen braucht.) 
Die qualitative Analyse kann an bestimmten bekannten 
Strukturen des Zeltplasmas ansetzen (Plastiden, Chon- 
driosomen, Sphaerosomen). Die entwieklungsphysio- 
logische Bedeutung des Plasmons seheint offenbar, da 
sich Wirkangsunterschiede bei den versehiedensten Arten 
und Eigenschaften naehweisen liegen. Die Interpretat ion 
bleibt aber dennoch problematisch, da man grundsXtzlich 
von den Wechselwirkungen zwischen plasmatischen und 
nnklegren Erberggern bzw. vofi dem genetischen System 
Kern-Plasma ausgehen mug. 

BRIEGER, FRIEDRIOH GUSTAV: Populationsgenetik. Band I. 
I76--224, I955. 4. Lieferung. 

W~hrend der klassische Versuch MENn~LS wie alle Ver- 
erbungsversuehe dieses Typs unter  schari definierten Be- 
dingungen durchgeftihrt werden (Reinerbigkeit des Aus- 
gangsmaterials, Befruchtungskontrolle, Yermeidung yon 
Selektionswirkungen usw.), versucht die Populationsgene- 
tik die Auswirkung der Yererbungserseheinnngen unter  
m6glichst nattirlichen Bedingungen zu erfassen. Sie be- 
mtiht sich gewissermagen um eine Verallgemeinerung der 
Ergebnisse des ME~I~ELismns. Sie geht nicht yon Rein- 
erbigkeit aus, sondern yon der relativen It~tufigkeit be- 
st immter Allele innerhalb yon Poputatioaen (=  Lebens- 
und Fortpflanzungsgemeinsehaften), wobei die Ver- 
~nderungen dieser Hgufigkeiten durch die nattirliche 
Mutabilitgt zu berticksichtigen sind. Start  Befruchtungs- 
kontrolle versucht sie die Wirkung der natiirlichen Be- 
fruchtungsverh~iltnisse rail alien Llberg~ngen yon Selbst- 
bia IKreuzbefruchtung zwisehen den Individuen zu er- 
fassen. In  besonderem Mage interessieren die Selektions- 
wirkungen, d. h, die Wechselwirkungen .zwischen Geno- 
typ und Umwelt in Hinblick auf die Uberlebens- und 
Fortpflanzungswahrscheinlichkeit and deren Rtickwir- 
kungen auf die relativen tlgufigkeiten der Allele in den 
Popnlationen. 

Ansgangsgesetz der Populationsgenetik ist die Regel 
yon H ~ n Y - W e ~ B ~ a  tiber die Konstanz der Genotypen- 

klassen unter der Voraussetzung vollkommener Pan-  
mixie und des FeNens yon Mutation und Selektion. (In 
der vorliegenden Darstellung fehlt in diesem Zusammen- 
hang der Itinweis, dab bei mehreren Genen = Allelen- 
paaren die Konstanz nut  ftir balancierte Populationen gilt. 
Bei Populationsmischungen --zt ichter isch = Bestandes- 
kreuzungen, ,,Polycross" u .a .  - -  wird das genetische 
Gleichgewicht erst nach einer 1Reihe yon Generationen 
erreicht. Literaturhinweis: GEPP~RT-KOnLEa: Erb- 
mathematik.  Quelle u. Meyer, Leipzig, 1938. w 12. 
S. 56--62.) 

Wer versteht, mit  Wahrseheinlichkeiten zu rechnen, 
kann, yon der Panmixieregel ausgehend, schrittweise die 
~qrkung yon Einschrgnkungen der allgemeinen Bedin- 
gungen nntersuehen: die Wirkung yon tt~ufigkeits- 
verschiebungen der Allele durch Mutation ohne Selektion; 
die Wirkung von H~utigkeitsverschiebungen der Allele 
durch unterschiedliche Selektionseignung, wobei es 
theoretisch and praktisch yon geringerer Bedeutung ist, 
ob die Selektionstiberlegenheit dem dominanten oder 
dem rezessiven Atlel zukomm~. Von besonderem I~- 
teresse und hoher praktiseher Bedeutung fiir die Ztich- 
tung der Fremdbefruchter ist jedoch der echte Heterosis- 
tall, d. h. die Selektionstiberlegenheit der heterozygoten 
Kombination gegentiber den Homozygoten, Allelen- 
paare, die in der heterozygoten Kombinat ion eine Se- 
lektionsunterlegenheit zmgen (,,negative Heterosis"), 
k6nnen als Isolationsgene betrachtet werden. Sie in- 
teressieren mehr den Evolutionsforscher. 

BRI=aE~ behandelt ausftihrlich einfache Beispiele flit 
die Wirkung yon Eignungsunterschieden zwischen Allelen 
bei recurrenter Mutationsrate auf die Zusammensetzung 
entsprechender Populationen sowie auf die Zusammen- 
setzung yon Linienpopulationen, die mit  Hilfe der ln-  
zucht fiber mehrere Generationen hinweg aus diesen 
Populationen entwickelt werden k6nnen (System der 
Maisziichtnng). In  entsprechender Weise werden zwei 
Extrembeispiele des Heterosisfalles er6rtert. 

In  Anwendung der popnlationsgenetischen Befunde 
zeigt Bt~IEaE~ ansehlieBend, dab Massenselektion bei 

Fremdbefruchtern  eine wenig wirksame, Selektion mit  
Inzueht  (Selbstbefruehter) eine sehr wirksame ziich- 
terisehe Magnahme ist. Die Anwendung der Inzucht auf 
Nreuzbefruchter bringt jedoch die Gefahr der Gen- 
verarmung, die dutch das System der recurrenten Selek- 
tion mit  W'echsel zwischen Inzucht und Kreuzung r e>  
mindert  werden kann. 

Grunds/~tzlich vertr i t t  der Veriasser den Gesichtspunkt, 
dab das ztichterische ,,Prinzip der maximalen Homogeni- 
sierung" - -  d. h. Reinziichtung yon Sorten auI m/Sglichst 
zahlreiche Erbanlagen hin - -  zu ersetzen sei durch ein 
,,Prinzip der optimalen Homogenisierung" - -  d .h .  
Sehaffung von Sorten, die lediglich auf wenige Erb- 
anlagen hin durchgeziichtet sind, die im iibrigen aber 
eine gewisse genetische Variabilit~it und damit Plastizit~tt 
gegeniiber der Umwelt behalten sollen. 

A l#ed Lei~ (Schc~ega/Hc~f~.) 

KIFFMANN, RUDOLF: Bestimmungsatlas f~r S~mereien der 
Wiesen- und Weidepflanzen des mitteleuro#iischen Flachlandes 
Teil A: Echte Gr~iser (Gramineae). Freising-~Teihenstephan 
z955. 27 S., 46 Abb. Brosch. D ~  1,5o. 

Das kleine Heft bringt zuerst eine Einteilung der be- 
handelten Grgser in 7 Oruppen nach den Merkmalen der 
Spelzenfriichte. Die innerhalb der Gruppen zur Bestim- 
mung der Arten benutzten Merkmale sind, auger einigen 
L~ingenangaben, brauchbar. Die beigegebenen, meist 
5 fach vergr6gerten Abbildungen sind durchweg zu dunkel 
gehalten Und geben daher die Einzelheitei1 oft nieht ge- 
niigend deutlich wieder. Die lateinischen Namen sind 
nicht in allen Fgllen die gtiltigen. 

Sch~ltze-Motet (Gaterslebe~) 


