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m~il3igere Entwicklung ,  als dies im Fre i l and  m6glich ist, 
zu erzielen. 

Aus  der  berei ts  mehr fach  ausgesprochenen Vermu-  
tung,  dab  die im R a h m e n  vor l iegender  Arbe i t  behan-  
de l ten  Wachstumsvorg~inge durch  die Bl t ihneigung der 
Sor ten  bee inf lugt  werden,  k6nn te  weiterlain v e r m u t e t  
werden,  dab  es sich bei  dem untersehiedl ichen Ver- 
ha l t en  der  un te r such ten  Sor ten  u m  einen tagesl~ingen- 
bed ing ten  Einf lug  handel t .  Die  Zusammenh~inge, 
welche zwischen Tagesl~inge und  Blfite der  Kar tof fe l  
bestehen,  fanden bere i ts  eine eingehende Behand lung  
(KOPETZ-STEINECK 8, STEINECK 13, SCtlULZE I I ) .  Er -  
gebnisse von Unte r suchungen  tiber die Beeinflussung 
der  behande l t en  Wachs tumsvorg / inge  in der  Sprol3achse 
der  Kar to f fe l  durch verschiedene tfigliche Bel ichtungs-  
dauer  werden demn~ichst mi tge te i l t .  

IV. Zusammenfassun~ 

In  der Sprol3achse verschiedener  Kar tof fe l sor ten  
wurden  die Verh~ltnisse hinsicht l ich Zell tei lung, Zell- 
s t reckung und  endomi to t i scher  Polyplo id is ie rung un- 
tersucht .  Es  konn te  fes tgestel l t  werden,  dab  im Aus-  
real? der  Teilungs- und  St reckungszone  zwischen den 
Sor ten  Untersch iede  bestehen.  Sie ~iul3ern sich in der 
Weise,  dab  die Zone der  Zel l te i lungen be i  den Sor ten  
F r t ihbo te  und  Sommerkrone  kt i rzer  als bei  den Ver- 
gleichssorten Sieglinde und  Mar i t t a  ist. Bei  den tibri-  
gen Sor ten  zeigte sich diese Tendenz  nicht  so ausge- 
pd ig t .  Mit Ausnahme  yon Bona  und  Terena  bes teh t  
zwischen den wenig blt ihwill igen Sor ten  Fr i ihbote ,  
Sommerkrone  und  Dor4 einerseits  und  den st~irker 
b l t ihenden Sof ten  Sieglinde, Mittelfrt~he und  Mar i t t a  
andererse i t s  ein deut l icher  Unte r sch ied  im Ausmal3 
der  Zone der  d ip lo iden und  t e t rap lo iden  Teilungen.  
Die Zone endopolyp lo ider  Zellen beginnt  bei  den 
e r s tgenann ten  Sor ten  in e inem geringeren A b s t a n d  
vom Vegetat ionsschei te l ,  bei  der  zwei ten Sor tengruppe  
ist  dieser A b s t a n d  wesent l ich gr6Ber. Es wird  ein Zu- 
s ammenhang  zwischen L~inge der Zone der  diploiden 

Tei lungen und  Bl t ihneigung ve rmute t .  E in  h6herer  
Po lyp lo id iegrad  als t e t r ap lo id  konn te  n icht  Ies tgeste l l t  
werden. 
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Bis zur jfingsten Zeit wurde allgemein die im Jahr  
195o unter  dem Titel  ,,Die Ziichtung des Weizens" er- 
schienene Arbei t  yon ISENB~CK und ROS~NSTIBL als das 
modernste Handbuch  der Weizenzfichtung anges.ehen. 
Einige neuere Ergebnisse im Gebiete der einschl~gigen 
Forsehung (wie z .B .  die Konvergenzzfichtung, die in- 
duzierte Mutat ion usw.) lassen dieses Werk  jedoch in 
gewisser Hinsicht n ich t  als vollstgndig erscheinen. Auch 
die italienische Arbei t  y o n  FORLANI, die tfirkische yon 
G6KG6L oder die spanische yon 1Rossi, s~Lmtlich 1954 
erschienen, kommen den zeitgem~Ben Erfordernissen 
einer ersch6pfenden Monographie gegeniiber nicht aus- 
nahmslos nach. 

Das vorliegende 2Buch yon LELLEY und I~AJH~T~Y be- 
handel t  vornehmlich die Bo tan ik  und die Zfichtung. Es 
wird die Wel tbedeutung sowie die 6konomische Rolle des 
Weizens besprochen; die mit  Weizen bebauten Saat-  
flXchen in Ungarn und den wichtigsten L~ndern der 
Weizenkultur sowie deren Ertfitge werden angeffihrt. 
Der Evolutionsgang des Weizens wird vortrefflieh ge- 
schildert, wie auch die Konzeption des ganzen Werkes 
eine umfassende biologisch-evolntion~re Anschauungs- 
weise zeigt, die allen Anh/ingern der klassischen Methoden 

in der Weizenzfichtung manche Ideen und vielf~Lltige Im- 
pulse darbieten dfirfte. Der FLAXSBERGERsche Schlfissel 
zur Best immung der einzelnen Weizenarten wird mit-  
geteilt  und die wichtigsten Merkmale der botanischen 
Variet~iten tabellariseh angeffihrt. Zur t3estimmung der 
Triticum aestivum-Variet~ten wird der MANSFELDsche 
Schliissel angenommen. Die wichtigsten synthetischen 
Weizenarten, die Amphiploide, werden besprochen sowie 
die Formen, die jfingst durch JAXUBZlNER bzw. ZI~u- 
KOWSKY als selbst~Lndige Arten beschrieben wurden, wie 
T. urarthu, T. chaldicum, T. paleocolchicum und T. am- 
plissi[olium. Der Morphologie des Weizens sowie der Be- 
handlung der chemischen Zusammensetzung des Weizen- 
kornes kommt  eine kurz und bfindig gefal3te Behandlung 
zu, die sicherlich allen Forderungen des Fachmannes ge- 
nfigt. Es folgt hiernach eine Er6rterung der  6kologischen 
I~lassen, der 6kologischen Ansprfiche der einzelnen Arten 
sowie der 6kologischen Verh~ltnisse ~fir Weizen ill Un- 
garn, wobei auch agrotechnische Probleme des Weizen- 
baues eine Behandlung erfahren. Der zusammenfassende 
Abschni t t  fiber die Entwicklungsphysiologie des Wei- 
zens ist ein vorbildliches Kapi te l  yon zeitgem~il3er Ex-  
position wissenschaftlicher Lehrmeinungen. Sowohl die 
experimentellen Angaben der Jarowisation als die des 
Photoperiodismus werden mitgetei l t  und die zeitgem~il3en 
Theoriei1 bezfiglich des biologischen Wirkungsmechanis- 
mus besprochen, wobei auch der praktischen Bedeutung 
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der entwicklungsphysiologischen iKenntnisse ein gerechter 
Akzent zukommt. Die Fragen der Bltitenbiologie, Pollen- 
aufbewahrung, Xenien, Apomixis und tier Polyembryonie 
werden er6rtert. Der daraufiolgende genetische Ab- 
schnitt  behandelt  die Fragen der Haploidie, Aneuploidie 
und Polyploidie an Hand der modernsteI1 Forschungen 
der einsch.!ggigen Wissenschaften und bietet eine de- 
taillierte Ubersicht der genetischen Grundbegriffe der 
Zfichtung durch induzierte Mutation sowie deren Ergeb- 
nisse und kfinftige Anssichten. Die Vererbnngsverhglt- 
nisse aller wichtigen Eigenschaften (wie morphologische 
Merkmale, Qualitg~, Resistenz usw.) werden besprochen, 
ein Abschnitt,  dem besonders in der ungarischen Fach- 
li teratur groBe Bedeutung znkommt, weil in den letzten 
Jahren in Ungarn nur  eine geringe Anzahl ganz moderner 
Abhandlungen auf dem Gebiet der zeitgemglaen Genetik 
erschienen sind. Des weiteren behandeln die Verfasser 
die Kreuzungen der Weizenarten innerhMb yon serien 
und zwischen denselben, die Hybriden Triticum • Aegi- 
lops, Aegilops • Secale, Aegilops • Haynaldia, Triti- 
cure • Agropyrum, Triticum • Elymus,  Trilicum • Se- 
cale sowie die dreifachen Hybriden.  Der Abschnit t  fiber 
Art- und Gattungskreuzung kann  als der hervorragendste 
Teil dieser durchwegs vorzfiglichen Arbeit  angesprochen 
werden, wgre aber noch vollkommener, hgtten die Ver- 
fasser bet der Besprechung der bislang existierenden 
Amphiploiden eine Vollst/indigkeit erstrebt und  z. t3. 
s~tmtliche yon ZHEBRAK gewonnenen Formen mit  allge- 
ffihrt, Die Verfasser erwghnen die zytologischen Be- 
ziehungen, doch w~ire eine Behandlung der Zytologie des 
Weizens eines selbstgndigen Abschnittes weft gewesen. 
Die Geschichte der Weizenzfichtung nnd  besonders die 
der ungarischen Bestrebungen wird dargestellt und die 
Probleme des Ausgangsmaterials, der Landsorten und der 
kfinstlichen Populationen erSrtert. Besonders gelungen 

ist der Abschnitt  fiber die Zfichtungsmethoden an Hand 
yon wiederholten Rfickkreuzungen. Es folgt eine kri- 
tische iJbersicht der Heterosis- und IZejuvenations- 
Zfichtungsmethoden, der Selektionsmethoden in Hinsicht 
auf  ]~rtragsf~ihigkeit, Ertragssicherheit, Qualitgtserh6- 
hung, Resistenz und die iibrigen landwirtschaftlich wert- 
vollen Eigenschaften. Die hervorragend gelungenen Ab- 
schnitte, die den Methoden zur Erh6hung der Resistenz- 
f/ihigkeit sowie der Biologie der Krankheitserreger ge- 
widmet sind, zeugen yon der fiberlegenen Kenntnis der 
Verfasser sowoh! in der Praxis :der Zfichtungsverfahren 
als in der Kenntnis der umfangreichen einschlgtgigen Lite- 
ratur. Der n/ichste Abschnitt enth~ilt die Bestimmung 
der einzelnen Weizensorten und eine 13eschreibung der 
ungarischen Sorten. Etwa 23 o v~rschiedene Sorten wer- 
den an Hand yon internationalen und einheimischerf An- 
gaben nach ihren landwirtschaftlichen und Ziichtungs- 
Qualitgten beschrieben. Das Werk behandelt nocll die 
Fragen der Saatgut-Produktion und der Vermehrungs- 
zfichtung. Im Anhang bringen die Verfasser die Stamm- 
Miume der wichtigsten Weizensorten. 

Gut angelegte Register erleichtern den Gebrauch dieses 
vortrefflichen Handbuches. An der typographischen Ge- 
staltung gibt es manches auszusetzen, besonders die Illu- 
strationen sind nicht immer einwandfrei gedruckt. 
�9 Zusammenfassend kann das vorliegende Werk als be- 
sonders wertvoll angesprochen werden. Die Verfasser be- 
reicherten die wissenschaftliche Literatur fiber den Wei- 
zen dutch eine bedeutende Monographie, in der unser 
Wissen fiber diese wichtigste Getreidepflanze der Mensch- 

" heir, an Hand einer iiberlegenen Kenntnis des Gesamt- 
schrifttums ulld auf ausgedehnter praktischer Erfahrung 
fuBend, vorbildlich zusammengefaBt wurde. 

G, R~dei (Budapest) 
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Heterosisversuche an der Honigbiene, wie sie bier wohl 
erstmalig beschrieben sind, bereiten wegen der gegeniiber 
den iiblichen Objekten abweichenden biologischen Ver- 
hgltnisse zwar methodische Schwierigkeiten, sind aber 
gerade deshalb auch interessant. Mit Hilfe kfinstlicher 
Inseminat ion wurden vier Inzuchtl inien hergestellt. An 
ihnen, ihren sechs verschiedenen nicht-reziproken F~- 
Bastarden und einer Kontrollkolonie in je sechs Wieder- 
holungen wurden die effektive t~Lgliche Eiablagerate (aus- 
schl. der nicht  lebensfiihigen Larven) und der Honig- 
ertrag ermittelt. In  beiden Merkmalen wurden hetero- 
tische Effekte beobachtet. Ffinf der sechs Hybrid- 
k6niginnengruppen fibertrafen signifikant ihren besseren 
Elter in der Eiproduktion mit  128 bis i66~o (durchschn. 
136%) ; die letzte Gruppe war denl besseren Elter etwa 
gteich. Der Honigertrag der von den Hybridk6niginnen 
angeffihrten V61ker war in vier F~illen signifikant h6her 
als beim besseren Elter und betrug bis zu 129% (dnrch- 
schn. II5~o). Sogar die nicht-ingeziichteten Kontroll- 
vSlker wurden in ebenfalls ffinf bzw. vier F~illen in der 
Eiablage (Spitzenleistnng I17% ) und im Honigertrag 
(Spitzenleistung 124~ fibertroffen. Soweit die Bedin- 
gungen dieses Experiments es erlauben, werden die all- 
gemeine und spezifische ,,combining abili ty" der Inzucht- 
linien sowie die Bedeutung yon Umwelt- und Vererbungs- 
faktoren ffir die Bastard-Ph~Lnotypen untersucht und 
diskutiert. F. Scholz (Gaterslebenj 

PETZSCH, HANS und BERTHA PETZSOH, Zum Problem des 
Vererbungsmotlus fiJr Melanismus bei dem gemeinen Hamster 
((Tvieef~s e~eetus L.) in Hinsicht auf die Evolution. Zool. 
Garten Halle/Saale. Zool. Garten (NF), 22, H. 1/3, 119 
bis 154 (I956). 

Diese interessante Arbeit E~NA Moln~ zu ihrem 
6o. Geburtstage gewidmet beginnt mit einigen ge- 

schichtlichen Angaben zum Problem des Melanismus 
beim Hamster, denen ein Bericht fiber die eigenen Unter- 
suchullgen folgt (teilweise schon frfiher ver6ffentlichte 
Tatsachen). Dann werden die entsprechenden Arbeiten 
yon G~RSaENSON und POLEVOI kritisch gesichtet und der 
Selektionswert sowie die Ausbreitungsm6glichkeiten des 
Hamstermelanismus ausffihrlich besprochen. Es sei hier 
erwghnt, dab der dominante Erbgang dieser Mutation 
yon den erw/ihnten Autoren (ffir UdSSR) und voi1 HANS 
PBTZSCH (ffir Deutschland/gleichzeitig (194 o) unabh~ingig 
und mittels verschiedener Methodik festgestellt wurde. 
Frfiher galt diese Mutation als rezessiv und wurde als 
solche in manchen zusammenfassenden Werken be- 
sprochen. Die bekanntesten Entstehungszentren der me- 
lanistischen Form liegen in Deutschland bei Gotha (unter 
klimatisch gfinstigen Bedingungen) und in der UdSSR 
zwischen den Flfissen Kama und Belaja (an der Nord- 
grenze des Artareals). Der Weft. betont, dab das Merk- 
real Melanismus ffir den Hamster einen ausgesprochen 
negativen Selektionswert habe, da die schwarzenHamster- 
felle als Pelz viel h6her bezahlt lind die schwarzen Tiere 
besonders eifrig yon den Hamsterjiigern verfolgt werden. 
Es bleiben lloch vide Punkte des Problems ungelSst. Es 
ist mSglich, dab das Gen, welches die Mutation bedingt, 
dem B-Allel aus der multiplen Allelenreihe bei Kaninchen 
homolog ist. Die Mutation ist wahrscheinlich spontan 
zu verschiedener Zeit und an verschiedenen Orten des 
Artareals aufgetreten, und das Merkmal breitet sich ,,kraft 
seiner dominanten Vererbung" aus; es sind Populationen 
bekannt, in welchen die I4onzentration des Merkmals bei- 
llahe lOO~oig ist. Als gewisse Mgngel der Arbeit selen 
eine etwas unklare Sprache nnd eine Ungenauigkeit man- 
chef genetischer Formulierungen erw~ihnt. Z. 13. kann 
man nicht sagen: ,,Hamstermelanismus set demzufolge 
ein dominantes Gen . . ." ( S. I3O ) oder, dass sich einMerk- 
real ,,kraft seiner dominanten Vererbung" (S. I5 2 u. a.l 
ausbreitet, da yon der Dominanz nur die Geschwindigkeit 
der Ausbreitung aloh~ingig ist und kein Merkmal sich ohne 
Selektionsvorteil ausbreiten kann. 

[. Greben~ikov (Gatersleben) 


