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auch der Hauptzweck der Ver/Sffentlichung. Gerade des- 
halb abet erscheint es notwendig, einige kritische Be- 
merknngen allgemeiner Art anzuschlieBen: 

Sehr viel Verwirrung entsteht dadurch, dab die Wir- 
kungen der gepriiften Substanzen a) auf den K6rper des 
Menschen und b) auf den Netzbau der Spinne stgndig 
zueinander in Beziehung gesetzt werden, obwohI der Verf. 
selbst bet den einzelnen Versuchsreihen immer wieder zn 
der sinngemggen Feststellnng kommt, dab solche Par~ 
allelen bestenfalls unter Zwang konstruierbar sind. AuBer- 
dem werden im ganzen speziellen Teil (pp. 44--67) ledig- 
lieh dutch Substanzeinwirkungen verursachte Abnormi- 
t~tten an fertigen Netzen beschrieben, ohne dab roll  einer 
eillzigen Substanz deren Wirkung auf die Spinne selbst 
analysiert wurde. 

Fast  alle Abschnitte silld zu stark verallgemeinernd 
abgefaBt. Die ersten, als Einfiihrung gedachten IZapitel 
(pp. 4--27) hgtte man gem tiberhaupt inhaltsreicher gese- 
hen. Insbesondere aber ist es v/511ig undenkbar,  dab in 
einer Arbeit, die ausschliel31ich der Species Zygiel la x-notata 
gewidmet ist ulld die bet dieser Art experimentell her- 
vorgerufenen Vergnderungen an den Fanggeweben dar- 
stellen soll, und ffir den normalen Netzbau (pp. 8--25) 
yon verschiedenen Autoren an anderen Arten gewonnene 
Erkenntnisse zu einem Idealbild vermengt werden, 
welches in der beschriebenell Form nirgendwo bet 1Radnetz- 
spinnen realisiert ist. 

Aus dem Abschnitt  ,,Das Netzbauverhalten yon Zi l la  
x-notala C1. als pharmakologische Testmethode" (pp. 
28--44 ) kann  lediglich das I~apitel ,,Applikation und 
Dosierung" (pp. 4o--42) befriedigen. 

Zu stark verallgemeinert sind auch s~tmtHche zahlen- 
m~Bigen Resultate, sowohl bet der Kennzeichnung nor- 
maler Netze (pp. 38--39), wie in der Erfassung aller 
beobachteten  Abnormitgten (pp. 44--67). Stets werden 
llur Summen- und Prozentzahlen genannt. Nirgendwo 
ist das Itir eine Bewertung der Versuche unerl~LBliche 
statistische Originalmaterial anch nu t  auszugsweise 
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wiedergegeben. Fiir die pharmakologischen Experimente 
(pp. 44--67) erscheinen tiberdies die Zahlen der durch- 
gefiihrten Versuche durchweg als zu gering fiir eine end- 
giiltige, zusammenfassende Beurteilung der jeweiligen 
Substanzeinwirkung. Der  Verf. begrtindet die z. T. auBer-. 
ordentlich niedrigen Versuchszahlen mit  dem erforder- 
lichen sehr grol3en Zeitaufwand (p. 42 und p. 44). Die 
Schwierigkeit eines solchen Experimentierens kann nicht  
in Frage gestellt werden. Wenn aber allgemein-zusam- 
menfassende Schltisse gezogen werden sollen, miissen die 
zugrundeliegenden Versuchsserien (trotz des damit  ver- 
bundenen Miihsals) hinreichend groB und mSglichst nm- 
fassend sein. Augerdem h g r t e n  vide  offell gelassene 
Fragen spezieller Art bet einer Gesamtdauer der Unter- 
suchungen yon 5 Jahren (l) vom Autor leicht selbst 
geklgre werden k6nnen, zumal daftir hgufig lediglich 
eine blolae Beobachtung der jeweils betreffenden Phase 
des Netzbaues n6tig gewesen wgre. 

Ganz allgemein haften dem Buch folgende Mgngel an. 
I. Die Kapitelanordnung ist wenig gliicklich. 2. Die Bild- 
unterschriften sind ggnzlich unzureichend. 3. Tabelle i 
auI p. 68 - -  die zudem noch schwer lesbar ist ~ ent- 
puppt  sich erst als eine A~c Zusammenfassnng, wenn 
man die ganze Arbeit vollstgndig gelesen hat. 4- Im sehr 
ausftihrlichen Literaturverzeichnis h~ttte m a n  gerll auch 
die Titel der zitierten Arbeiten gefunden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dab die vorliegende 
S c h r i f t -  yon den hervorragenden Netzphotos abge- 
sehen - -  weder den Zoologen im allgemeinen noch den 
Arachnologen im  speziellen befriedigen kann. Sie ver- 
mag aber dennoch zu weiterem Arbeiten anzuregen und 
weist prinzipiell auch einen Weg, den zu verfolgell durch- 
aus lohnend erscheillt. Unter st~trkerer Betonung araeh- 
nologischer Fragestellungen und bet geschickterer Ans- 
wahl der Versuchstiere kann auf ghnlichen Wegen mSg- 
licherweise unsere Kenntniss yon der Phylogenie der 
Spinnennetze vertieft werden. 

W. Crome (Ber l in )  

REFERATE 
Phys io log i e  

ANDREEVA, T. F.: Untersuchung der EiweiRbRdung im Photo- 
syntheseprozelL Dokl. Akad. Nauk. SSSR, N. S., lO2, 
165--167 (1955) [Russisch]. 

Um markiertes N dutch die Assimilationsgewebe auf- 
nehmen zu lassen, wurden die Blgtter von Nico t iana  
rustica mit ihren Blattstielen 15--2o h lang in o,o 5 m 
L6sungen yon (N~SH4)2SO, gestellt. Nach einer darauf 
folgenden Expositionszeit (1--11/zsttindige Belichtung bet 
Vorhandensein yon C~O~) kamen die Gewebe zur bio- 
chemischen Aufarbeitung, wobei zuerst die Trennnng der 
EiweiBkomponente der Chloroptasten und des Cytoplas- 
mas vorgenommen wurde. Nach Abzentrifugieren der 
Chloroplasten ulld anderer strukturierter Elemellte 
liel3en sich die EiweiBverbindungen aus dem Cygoplasma 
durch Wgrmecoagulierung entfernen. Die Eiweigk6rper 
der Chloroplastell wurden nach grtindlichem Waschen des 
Zelltrifugates mit  kaltem Alkohol bzw. Nther (Farbstoff- 
ausl/Ssung), sowie durch Behandlung mit  Diastase (Ent- 
ferllung der Stgrke) und weiterem Absptilen mit  Wasser 
ebenfalls rein gewonnen. Bestimmung yon N ~5 in diesen 
Eiweigfraktionen erfolgte massenspektrographisch oder 
mit  GmC, E~-MOLLER-ZShlrohr. - -  lVlarkierung der EiweiB- 
kgrper dutch N ~5 und C ~4 konnte nu t  nach Beliehtung 
beobachtet werden. Es gelang der Verfn., die Photo- 
synthese mittels Phenylurethan zu hemmen, ohne dabei 
die Atmung zu beeintrgchtigen. ErwartnngsgemgB war 
in diesem Fall der l~inbau der Radioaktivitgt  ill die 
Eiweil3kSrper wesentlich gehemmt, so wie bet Lichtab- 
sehluB. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dab bet 
Beeintr~tchtigung der Photosynthese der Einbau yon C 14 
sowie auch der yon N is in die Chloroplasteneiweil3e in 
gleichenl~MaBe herabgesetzt wird. U n t e r  denselben 13e- 
dingungen war jedoch bet den EiweiBk{Srpern des Cyto- 
plasmas nnr  die Anreicherung yon N 15 verzSgert. N-Ent-  
zug aus-~der~Nghrl/Ssung der Pflanzen h e m m t  den C l~- 
Einbau in ~die EiweiBverbindllngen. Papierchromato- 
graphische;'Analyse der EiweiBhydrolysate hatte gezeigt, 
dab die Radioaktivitgt  vorwiegend in Alanill, Serin und 

Glykokoll angehguit wird. - -  Alle diese t3eobachtungen 
sprechen ftir eine mehr direkte Teilnahme der Photo- 
syntheseprozesse im Eiweil3aufbau als bisher angenommen 
wurde. G. L.  Farkas  (Budapes t )  oo 

FROHLICH, H ELMUT: Ertragssteigerung der Gurke durch W~irme- 
behandlung des Saatgutes. Arch. Gartenbau 2, 178--I81 
(i955). 

Schon in einer frtiheren Arbeit des Verf. mi t  den Soften 
,,Sensation" und Ddikatess" wurde durch verschiedene 
Varianten der W~rmebehandlung die Keim~higkei t  des 
Saatgutes yon 76 auf 9o--96% erNSht, wobei die be- 
handelten Versuchsgruppen auch etwas frtiher geerntet 
werden konnten, lgine Luftbewegung wghrend der Er- 
hitzung ist notwendig. 1953 wurden folgende Behand- 
lungsvarianten gepriift: I. Unbehandelt ;  2. Saatgut 2 h 
bet 4 o ~  erhitzt; 3. 2 h  bet 6o0C; 4. 2 h  bet 80 ~ 
5. 12 h vorgequollen, dann 2 h bet 6o~ erhitzt. Die 
Keimenergie wurde bet 2,3 nnd 5 wesentlich erhSht; bet 4 
gab es erhebliche Seh~tden nnd AUsf~tIle. Die physiolo- 
gischen Begriindungen ftir den Effekt sind noch nicht  
eindeutig geklgrt. I .  GrebenY~ikov (Gatersleben) oo 

GEISSLER, THOMAS: Ein Beitrag zur Frage der NiihrstoYfauf- 
nahme yon Spinat (iber die BRitter. Arch. Gartenbau 2, 311 
bis 318 (I954). 

Durch Auftragen (Bepinseln) verschiedener Nghrstoff- 
15sungen auf Spinatblgtter (Sorte Matador) lieg sich der 
Nachweis erbringen, dab beachtliche Nghrstoffmengen 
tiber die Bl~ttter zur Ertragsbildung verwertet werden 
k6nnen. Stickstoff wurde bet t~tglicher Behandlung mit  
NH~NOa-L6sungen (1--3%) bis zu ioo%, Kali aus KC1- 
Lbsnngen (3%) bis zu 6o% physiologisch ausgewertet. 
]s deudiche F6rderung der Ertragsbildung lieB sich 
ebellfalls bet kombinierter Anwendung yon Stickstoif 
und Kali erzielen. Die Untersuchungsergebnisse stehen 
in Einklang mit  den Erfahrungen, die bet der Verregnung 
yon n~thrstoffhaltigem Wasser in der landwirtschaftlichen 
ulld gartenbaulichen Praxis gesammelt wurden. 

G. M .  H o / / m a ~ n  (Aschersleben) oo 
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JUNGES, WALTER: ErhShung der Vitalit~it yon Gurkensaatgut 
durch Vorbehandlung des Saatgutes mit W~rme und Feuchtigkeit. 
Arch. Gartenbau 2, 173--177 (I955). 

Die Behand!ung des Saatgutes der Gurkensorte ,,Vor- 
gebirgstrauben" mit  2 Tagen Warmluftbehandlung (35 ~ 
dann ein Tag Einquellung in Leitungswasser bei Zimmer- 
temperatur  nnd nachfolgender Rtick~rocknung (I Tag bei 
35 ~ C) fiihrte zu einer ErhShung der Triebkxaft (um etwa 
250/o ). Besonders gute Resultate wurden bet Verwendung 
ged~Lmpfter Erde erzielt. Die Saatgutbehandlung ist am 
wirksamstei1, wenn sie unmit te lbar  vor der Anssaat vor- 
genommen wird. Eine trockene 4t~gige Warmluftbehand- 
lung ruft  (statisfisch gesichert) eine Bliihverfrtihung Um 
8 Tage hervor, was eher ftir einen Stimulationseffekt als 
ftir eine Jarowisafionserscheinnng spricht. Der Verf .  
meint, dab die fiir eine Sorte festgestellten optimalen 
B2eimungsbedingungen mit  groBer ~rahrseheinliehkeit 
mindestens auch flit andere Sorten derselben Art gelten 
dtirften, da in Anlehnung an das biogenetische Grund- 
gesetz yon I-IA~c~L die Embryonen nahe verwandter 
Sippen auch in ihren Anforderungen an die Umwelt- 
bedingungen sich weniger unterseheiden miissen als die 
erwachsenen Pflallzen. I. Grebens'dikov (Gatersleben) Go 

KOVACS, A.: 0bur die Ursachen der unterschiedlichen Resistenz 
der ZuckerrUbensorten gegen Cercospo~a betieola 8AGG. 
phytopath.  Z. 24, 283--298 (I955). 

Die Konidien des Pilzes Cercospora beticola SAcc. 
werdelt in ihrer I~eimung auf den Bl~ittern resistenter 
Zuckerrtibensorten (US ~I5 • 216, IKteinwanzlebener CR, 
Beta K-9~, ~Rusczinski CLR) st~irker gehemmt als bet 
anfiilligen Soften (PZHR 4, Dubrowitz N, Ramonyer 
1537). Diese Hemmwirkung zeigt sich auch bei der 
Konidienkeimung im Tau oder Regenwasser yon B1Xttern 
resistenter Pilanzen gegentiber anf~illigen sowie in Aqua 
dest., das auf die Bl~itter gespriiht und  naeh einiger Zeit 
abgenommen wurde, oder in alas t~l~Ltter hineingeh~Lngt 
waren. ~ Der Tan dart nich• yon viruskranken Pflanzen 
gen0mmen werden, da diese fiir Cercosporainfek~ion sehr 
anf~llig sind und besonders bet den resistenten Sof tendie  
Widerstandsfghigkeit dadurch verringert w i r d . -  Die 
KeimsehlXuche sind bet l~ngerer IZeimdaner bet den 
resistenten Sorten anl3erdem kiirzer als bet denanf~lligen. 
- -  Bet einem Keimversuch mit  19 und 25~ sowie im 
LiGht und  im Dunkeln zeigte sigh eine langsamere tZei- 
mung bet I 9 ~  nnd  eine geringere im I)unkeln,  doch 
blie~ der relative Sortenuntersehiecl dabei erhalten. - -  
Der Tan yon Bl~ttern verschiedener Altersstufen zeigte 
sowohl bet der Zahl der ausgekeimten t~onidien als 
auch fiir die Lgnge der IZeimschlguehe keinen Unter- 
schied. Bet einer Verdiinnung des Taues sank die Keim- 
hemmung mifi zunehmender Verdiinnnng . - -  A lternaria 
tenuis-Sporen zeigten im Tau yon resistenten und  an- 
f~lligen Zuekerriiben das gleiche Verhalten wie die 
Cercospora-Konidien. - -  Die Keimhemmung wird ant 
knticul~re Excretstoffe der 1Riibenbl~tter zuriickgeiiihrt. 
Da die IZeimschlguche nach franzSsischen Angaben unter  
normalen Bedingungen 4--5  Tage branehelt, bis sie in 
die SpaltSffnungen eindringen, ist gentigend Zeit zur 
Auswirkung der Hemmstoffe vorhanden. Ein Zusammen- 
hang zwischen der Zahl der SpaltSffnungen je Flitehen- 
einheit nnd  der Resistenz konnte nicht  festgestellt werden, 
da meist ein gr613erer Ullterschied zwischen Bl~ittern 
verschiedenen Alters innerhalb der Sorten besteht als bet 
den Soften untereinander.  - -  Weitere Untersuchungen 
fibe r das zeitweise Ausbleiben der Hemmwirkung nnd  
fiber den Chemismus der Hemmstoffe werden durch- 
gefiihrt. Feltz ( Rosenho~) o~ 

ZAJKOVSKAJA, N. E.: Die Vofiinderlichkeit der Best~iubung und 
Befruchtung der Zuckerriibe in Abhiingigkeit yon den ~iul~eren 
Bedingungen. Dokl. Akad. Nauk SSSR, N. S., lO2, 177--179 
(1955) [Rnssisch~. 

Die Bliiten der Zuckerriibe sind proterandriseh, derart, 
dab 3--8  h nach Bliitebeginn zun"ichst vorwiegelld SelbsL- 
best~iubung, am 2 . - -  3. Tage ausschlieBlich Fremdbestiiu- 
bund  erfolgt. Doeh braueht der eigene Pollen ant  dem 
Wege durchs Griffelgewebe zum Embryosack 1--2 d, der 
f remde'nur  3--8  h, der BefruchtungsprozeB verHiuft also 
,,selektiv". AuBerdem setzen .isolierte Rfibenpflanzen, 
bet denen also Fremdbest~ubung ausgeschlossen wird, nur  

dann Samen an, wenn die Bliite bet Temperatnren ,con 
1o ~ bis hSchstens 18 ~ stattfindet. Unter  natfirlichen 
Bedingungen wird hierdurch der 1Riibenpflallze bet grin- 
stiger Wit terung Fremdbefruchtung gesichert, anderer- 
seits bet kiihlem nnd  regnerischem Wetter  nnd  dadurch 
beeintr~ehtigter Flugf/~higkeit des Pollens die MSglichkeit 
des Samenansatzes dutch Selbstbefrachtung gegeben. 

Max Onno (Wien-Mariabrunn) o o 

Genetik 

GARNAHAN, H. L. and HELEN D. HILL: Lol iur~  perenne L. • 
tetraploid Festuea elatiorL. Triploid hybrids and colchicine treat- 
ments for inducing autuallohexaploids. (Lolium pere..e L.  • 
~etraploider ~estuca elatior L. Triploide Bastarde ultd 
Colchicinbehandlung zur Herstellung Allohexaploider.) 
Agronomy J. 47, 258--262 (1955). 

Aus der Kreuzung Lolium perenne L. (2n = 14) mit  
einem ktinstlich polyploid gemachten Stature yon Festuca 
elatior (4x = 28) wurden 12 sterile Triploide erhalten. 
In  M I wurden U n i - u l l d  TrivMente beobachtet; die 
Univalenten trateniauch bet den verschiedenelt F~-Pflanzen 
ill verschiedener H~ufigkeit auf, wobei diese Unterschiede 
sich als signifikant erwiesen. I n  Anaphase I und II  
wurden gelegentlich Brfickenbildung nnd  in den Tetraden 
zahlreiche Mikronuklei beobachtet. 0--3,2 % normal 
gebildete Pollenk6rller t ra ten auf. D u t c h  Behalldlung 
der Schosser mit  w~f3riger Colchicin16sung wurden Hexa- 
ploide erhalten, wobei die Wirksamkeit  der LSsung bei 
den einzeInen Fa-Pftanzen Unterschiede zeigte. ]Die 
ziichterische 13edeu• der neuen aut0Mlohexaploiden 
Form wird in der MSglichkeit gesehen, wertvolte Merk- 
male von Lolium perenne und Festuca elatior ant  F. 
arundinacea zu iibertragen. Andererseits ~hnelt der 
fertile Bastard stgrker seinen Elternarten als 77. arun- 
dinacea. Wenn die Annahme yon C~ow~R richtig ist, 
dab bestimmte Genome yon F. arundi~acea mit den 
Genomen der diploiden L. perenn~ und F.  elaXior ha he 
verwandt  sind, dann muB noch ein weiteres, noch nn-  
bekanntes Genom in F. arundinacea enthalten seth. 

Schwanitz (Hamburg) o o 

GARTER, M.V.:  Additional genes in T~.it/eum vu/ga~e for 
resistance to E r y s i p h e  g r a m i n i s  t~,itici. (Zus~tzliche Gene 
bet Triticum vulgare fiir die Resistenz gegen Erysiphe 
graminis tritici.) Austral. J. Biol. Sci. 7, 41~--414 (I954). 

Verf. versucht mittels I~reuzungsanalyse und IRe- 
sistenzprfifung der Nachkommenschaft, die genetische 
Grundlage der IResistenz yon Weizen gegen Erys@he 
graminis tritici zu ermitteln. ]Die Ergebnisse der vorlie- 
genden A r b e i t  zusammen mit  bereits publizierten l~e- 
sultaten (A. T. Pvas~EY and M. V. C*RT~R, Austral. J. 
Biol. Sci. 6, 335, (1953) zeigen, dab die untersuchten 
13 Weizensorten insgesanlt 5 Gene besitzen, die Re- 
sistenz gegen die Rassen P und P-I volt ]Erysiphe bedin- 
gen. Die Zusammellsetzung der Genome im t t inbliek auf 
die in Frage stehende Resistenz wird in Tabellenform 
allgegeben. ]~s sind Anzeichen daffir bekannt,  dab in 
einzetnen Soften weitere Resistenzgene vorhanden stud, 
die sigh aber mittels der Rassen P nlld P-I  llicht erfassen 
lassen. W. Hatbsguth (Frankf2*rt a. M.)  Go 

EVANS, ALICE M.: The production and identification of polyploids 
in red clover, white clover and lucerne. (Die Herstellung und 
Erkennung yon Polyploiden bet Rot- und WeiBldee und 
Luzerne.) New Phytologists 54, 149--162 (1955). 

Bet Tri[olium pratense, T. repens und Medicago sativa 
wurden verschiedene Methoden der Colchicinierung an- 
gewaudt. Am besten bew/~hrte sigh die Behandlung yon 
S~tmlingen mit  o,2% Colchicin in w/iBriger LSsung. 
Polyploides Gewebe zeigte sigh durch vergrSBerte Sto- 
mata  an. Polyploide BliitenkSpfe wurden am grSBeren 
Durchmesser der Pollenk/Srner erkannt  und dementspre- 
chend zu Kettenkreuzungen benufztJ Bet den S~mlingen 
aus diesen Kreuzungen wnrden die Chromosomen in den 
Wurzetspitzen untersucht.  Diese Z~hlungen s t immteu 
vollst~ndig mit  deft" Ergebn i s se~der  Potlenmessungen 
iiberein. Triploide freten' beim i(le$ .nieht auf, sie sterben 
Ms J~mbryonen ab. Beim Rotklee ergab SiGh in der 
gr6Beren L~nge der Blatthaare ein weiteres Erkennungs- 
merkmal fiir Tetraploide. AbschlieBend wird der XArert 
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der Messung yon SpaltSffnungen, PollenkSrnern und  
Blafthaaren fiir die Erkennung  Polyplo ider  diskutiert.  

E. Wagner (Geilweilerho/) o o 

HAMILTON, D. G., S. SYMKO and J. W. MORRISON: An ano- 
malous cross between _Hordeum lepo~num and Hordeum 
vulflare. (Eine anomale Kreuzung zwischen Hordeum 
leporinum und Hordeum vulgare.) Caned. J. Agricult. Sci. 
35, 287--293 (1955). 

Eiu sensationeller Bericht! 7 ~ Ahren yon H. leporinum 
wurden ohne Erfolg mit  H. vulgate gekreuzt, io Nhren 
wurden nach der Best~ubung mit  Baumwolle und n~hr- 
stoffhaltigem Wasser feucht gehalten und brachten 
86 Semen. Es erwuchsen 3 Pflanzen, die zungchst nicht  
schoBten und deshalb im Gew~Lchshaus geldont werden 
konnten.  Es ergab sich dabei, dab die Pf lanzen  in starkem 
MaBe Chim~trencharakter aufwiesen, t3ei Klon I war die 
Mehrzahl der Teilstticke ~bnlich wie H. leporinum, nur 
kr~ftiger und unbehaar t ;  Chromosomenzahl wie H. ~epo- 
rinum 2n = 28. 4 Teilsttieke waren jedoch vulgare- 
~thnlich, bat ten j edoch eine brtichige Nhrenspindel. Deren 
Chromosomenzahl war 211 = 14. Die IZlone I I  und I I I  
zeigten eiue noch breitere Variationsbreite der Teilstticke, 
Auch bier waren die Iepori~um-~hnlichen Teilstiicke un- 
behaart  (2n = 28). Einige der Blattform nach vulgare- 
~thnliche Teilstiicke kamen jedocb nicht  z u m  Schossen. 
Alle Klone waren vSllig mehltauresistent wie H. ~epo- 
ri~cum. An den vu!gare-Ahren des Klons I wurden 1929 
Samen geerntet, yon denen 97 keimten; 59 Pflanzen m i t  
einer sehr starken Variabilitgt wurden ~Lhrenreif geerntet. 
7 Pflanzen waren wiederam spindelbrtichig, alle waren 
mehltauresistent, Ihre Nachkommenschaften wiesen 
starke Keimverz~Sgerang auf sowie Schoghemmung bei 
Frtihjabrssaat. Der Chromosomensatz war normal 
2n = 14. Pollen dieser Pflanzen wurden zu Rtickkreu- 
zungen mi~ H. vulgare verwendet. Die F1 war nicht ein- 
heitlich, so dab auf Heterozygotie der Pollenspender 
geschlossen werden mul3. Im  fibrigen spalteten die Ifxeu- 
zungen normal, auch in den , ,neuerworbenen" Eigen- 
schaften. - -  Diese ungewShnlichen t3efunde werden m i t  
anderen Beobachtungen tiber somatische Spaltungen und 
somatische Chromosomenreduktionen in Zusammenhang 
gebracht, evtl. auch mit  Anstauschvorg~ngen in somati- 
schen Zellen. Auch plasmatische Wirkungen werden in 
Betracht gez0gen. - -  Die Versuche konnten  m i t  einem 
~hnlichen Ergebnis nicht wiederholt werden. Zu er- 
w~hnen ist, dab die Ausgangskreuzung dieses Bericbtes 
nicht  m i t  Pollen aus reinen Soften yon H. vulgate durch- 
gefiibrt wurde, sondern dab diese aus Populationen m i t  
recht heterogenen EItern stammten. Eine echte Sensation : 

A 1~red Lein(Schnega/Ha~n.)  o o 

HIEMENZ, GABRIELE: Untersuchungen anSaIpiglossisv~zrla- 
bills ;iber Gonenkonkurrenz und selektive Befr,,chtung und ihre 
Auswirkung auf die Nachkommenschaft. Biol.  ZbI. 74, 3 3 7 - - 7  ~  
(i955). 

Abweichende Zalalenverh~ltnisse in Kreuzungen-zwi- 
sehen Salpiglossis-Sippen, die sich in Bltitenform (normal, 
appendicat) und Bliitenfarbe (homogen, geaderL, gelb) 
unterschieden, wurden auf ihre Ursachen nntersucht. 
BestRubungen mit  abgez~Lhlten Pollengemischen, mit  viel 
u n d  wenig Pollen usw. hat ten folgende Ergebnisse: Be- 
st immte Pollensorten zeigen eine funktionelle Unter- 
legenheit auch bei fehlender Konkurrenz; andererseits 
k a n n  von gleichwertigen Pollenschl~uchen in Misch- 
best/iubungen die eine Sorte die andere bemmend beein- 
flussen. Da bei reichlicher Best~Lubung die idealen Spal- 
tungsverh~ltnisse realisierL sind, ist  Gonenkonkurrenz  
sowie auch partielle Gonen- oder Zygotenletalitgt aus- 
zuschliel3en, t3estgubung mit  wenig Pollen ergab dagegen 
in einigen Sippen eine auffallende Bevorzugung bestimm- 
ter Eizellen, Woraus auf eine unvollstgndige selektive 
iBefruchtung geschlossen wird. Die in der Konkurrenz 
tiberlegenen Eizellen erzeugen abet nicht auf jeden Tail 
auch die wtichsigeren Nachkommen. Die beobachtete 
hShere Leistung yon Pflanzen aus sp~irlicher Best/~ubung 
ist auf eine bessere Eraghrung der Samen zurtickzufiihren. 
Keinerlei Anzeichen yon Polyspermie waren zu bemerken. 

Hauslein (Erlangen) 00 

JANICK, JULES and E. C. STEVENSON : Genetics of the monoe- 
cious character in spinach. (Genetik der Mon6cie beim Spi- 
nat. Genetics 4o, 429--437 (1955). 

Aus Kreuzungen zwischen rein ~ und ~ Pflanzen und 
deren Aufspaltung in F 2 mid F 3 ergeben sich 2 Alterna- 
t ivea der Geschlechtsbestimmung beim Spinet:  I. Mon/3cie 
ist bedingt  dutch  ein yon XY unanhgngiges, gegentiber Y 
hypostatisches Gen M, durch des ~? in ~ umgewandelt wird 
(XXmm = ~;. XXMM = ~ konstant,  XXMm = ~ m i t  
iiberwieg4nd ~ Bliiten, spaltend). 2. 3/ion6cie ist  bed ingt  
durch ein zu XY alleles Gen Xm mit unvollst~ndiger Do- 
minanz fiber X (XX = 9, XmXra' = ~ konstant;  XmX 
spaltend). W/ihrend Kreuzungen zwischen konstant  
und rein c~ in beiden Fallen eine - -  auch beobachtete - -  
Aufspaltung in  i {$ : i ~ geben, ist eine Entscheidung zwi- 
s, chen beiden AIteraativen aber mSglich durch Kreuzung 
rein ~ Pflanzen m i t  den aus der vorigen Kreuzung heraus- 
gespaltenen d~ ; i m  ersten Fall mtil3ten diese yon der I~on- 
st i tution XYMm sein und eine Aufspaltung in i ~ : i ~ : 2c? 
geben, im 2. Fall  mfiBten sir yon der Konst i tu t ion  
Xray sein mit  nachfolgender Aufspaltung in i ~ : I dL Die 
Entscheidung fiel zugunsten der 2. MSglichkeit, so dab die 
Geschlechtsbestimmung beim Spinat also dutch die 3 Allele 
Y, Xm und X kontrolliert wird, zu denen jedoch noch 
zus~Ltzliche Modifikatoren der AusprEgung des MonScie- 
grades hinzutreten, da eine Selektion nach stark c~ bzw. 
stark ~ m6glich ist. Haustein (Erlangen) o o 

KAUKIS, KARL and L.P. REITZ: Ontogeny of the sorghum 
inflorescence as revealed by seedling mutants. (Entwicklung der  
Inflorescenz yon Sorghum, abgeleitet aus dem Auftreten 
yon S~Lmlingsmutanten.) Amer. J. Bot. 42, 660--663 
(I955). 

Lufttrockene Semen yon Sorghum vutg~re wurden m i t  
Thermalneutronen oder RSntgenstrahlen behandelt. Die 
Inflorescenzen dgr Xl-Pflanzen wurden als Gauzes z u m  
Keimen ausgelegt und des Auftreten yon Keimlings- 
mutan ten  nnter den  X1-Pflanzen nntersucht. Dabei 
wurde die Verteflung auf die e inzelnen Inflorescenzaste 
beachtet. Meist sind nut  einzelne ~ste  iiir eine Mutat ion  
heterozyg.ot, w~hrend settener mehrere fibereinander 
liegende ~ste, die manchmal in  einer Spirale angeordnet 
sind, oder grSBere Sektoren der Inflorescenz die gleichen 
Mutanten  abspalten. Auch unter  t~eriicksichtigung der 
zufallsgem~gen Streuung bei kleinerer Nachkommenzahl 
l~13t sich aus den Beobachtungen schlieBen, dab in diesen 
l~Lllen das mutierte Gen nicht  in allen Nsten der Inflor- 
escenz vorhanden gewesen sein kann. Dabei wird vor- 
ausgesetzt, d a b  br im Auftreten einer Genmutat ion im 
Meristem des Embryos alle AbkSmmlinge der betroffenen 
Zelle ftir die Mutat ion heterozygot sein mtissen. Wenn 
diese an der Bildung der Keimzellen teilnahmen, muB 
sich unter  den Nachkommen eine Aufspaltung zeigen, 
Das Fehlen yon Mutanten  unter den Keimlingen eines 
Inflorescenzteils zeigt an, dab dieser Teil yon einer nicht  
mutierten Zelle abstammt, Wenn sich mutierte und  nicht  
ver~nderte Sektoren an der gleichen Inflorescenz f inden,  
so gilt dies Ms ein Beweis daffir, dab sie aus verschiedenen 
Zellen des bestrahlten Embryos herstammen. Es ist also 
nicht  eine einzige Zelle des embryonalen Meristems Ms 
Primordialzelle der Inflorescenz anzusprechen, sondern 
an der Bildung der Inflorescenzanlage sind meist  mehrere 
Zellen beteiligt, wobei weder ihre Anzahl noch der aus 
jeder Zelle gebildete Bereich der InI10rescenz streng fest- 
lgelegt ist. C. Hc~rte (KOI~%) oo 

KOPETZ, L. M. : Die Bede,,,t,,ng der Auslese yon Rezessiven fur 
die Kombinationsziichtung yon Solbstbest~ubern. Z. Pflanzen- 
ztichtg. 34, 319--324 (1955). 

Verf. schl~gt auf Grand einiger theoretischer ~ber-  
legungen bei V0rhaudensein yon wertvollen, recessiven 
Merkmalen, deren Erbgang bekannt  ist, eine ,,gelenkte 
Friibselektion" vor, die darin besteht, dab die Alaslese 
bereits in der F2 beginnt, und zwar nu t  auf recessive bzw. 
bei intermedi/~rem Erbgang auf dominante Allele. Diese 
Auslese ftihrt zu  einer relativen Einengung des Zueht- 
materials nach dem Ausdrack ~ r, wobei r die Zahl der 
recessiven Merkmale angibt, naeh denen ausgelesen wird. 
Voraussetzung daItir, dab die Methode zu einem Erfolg 
ftibrt, ist eine grofle F~, deren Umfang wiederum bestimmt 
wird dutch die genetische Differenz der Kreuzungseltern. 
Die Methode I~LBt keine im Zuchtziel liegenden Erb- 
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kombinationen verloren gehen, und  die IReduktion des 
Zuchtmaterials bringt  eine~l wertvollen Zeitgewinn. 

Rieger (Gatersleben) oo 

MCGILL, D. P. and J. H. LONNQUiST: Effects of two cycles of 
recurrent selection for combining ability in an open-pollinated 
variety of corn. (Die Wirkungen von zwei Cyclen mit 
w iederkehrender Selektion ifir Kombinationseignung an 
emer fret abbliihenden Maissorte.) Agronomy J. 47, 
319--323 (1955). 

Aus der fret abbliihenden gelben Zahnmaissorte Krug 
wurden nach 2 Cyclen mit  wiederkehrender Selektion auf 
hohe bzw. niedrige Kombinat ionseignnng mit  der Aus- 
gangssorte drei synthetische Soften entwickelt, von denen 
2 aus io bzw. 31 Linien mit  guter K0mbinationseignung 
und eine aus I I  Linien mit  schlechter Kombinat ions-  
eignang znsammengesetzt wurden. So-Pilanzen der Aus- 
gangsorte and  der drei synthetischenPopulationen wurden 
rail einem nicht  verwar~dten Tester aui Kombinations- 
eignung geprfiit. Es zeigte sich, dab die Selektionscylen 
die Kombinationseignung in der erwarteten Richtung 
modifiziert batten.  Die positive Auslese ergab eine Ver- 
besserung gegentiber der Ausgangsorte, aber such eine 
Verminderung in der Variabilit~it. Diese Verminderung 
schien gr/313er zu sein als erwartet, verursacht dutch 
Inhomogenit~ten und unvollkommene Panmixie inner- 
halb der Polycrossgruppen. Parallel zum Aufbau der 
synthetischen Soften warden die Ausgangslinien unter  
gleiehzeitiger posi t iver  bzw. negativer Selektion zu In-  
zuchtlinien entwickeit. Die Prtifang dieser I-Linien auf 
Kombinationseignung ergab im wesentlichen die gleichen 
Werte, wie sie mit  der  Methode der wiederkehrenden 
Setektion erzielt wnrden. Letztere Methode ist jedoch 
mit  geringerem Aaflvand an Prfifungen verbunden. 

Al[red Lein (Sch, nega/Hann.) oo 

RICHTER, ALAN and W. RALPH SINGLETON: The effect of 
chronic gamma radiation on the production of somatic mutations 
in carnations. (Die Wirkung chronischer Gammastrahlung 
auf die Erzeugnng yon somafischen Mutat ionen in Nelken. 
Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 4 x, 295--300 (I955)- 

Drei verschiedene Soften y o n  Nelken wurden Co6~ - 
Strahlen der Intensit~iten 1,2 bis 2xor/Tag im Felde 
2 Monate  lang ausgesetzt and  verschiedene somatische 
Farbmuta t ionen  als Flecken and Sektoren an den Blfiten- 
bl~ttern w~hrend des folgenden Monats quant i ta t iv  erfaBt. 
Die Mutat ion yon orange nach rot  in , ,Harvest Moon" 
zeigte eine Mehrtrefferdosiskurve, weiB nach rot  in ,,White 
Sire" sowie rot nach weft3 in ,,William Sire" keine sig- 
nifikante, jedoch m6gliche, Abweichung von Dosis- 
proportionalit~t. Mutat ionen nach purpur  in ,,William 
Sire" warden dutch die ]3estrahlung nicht vermehrt. Da 
, ,White Sim" eine ,,weiB-auf-rot"-Periklinalchim~re ist, 
diirfte znmindest  ein Tell der roten , ,Mutationen" Strahlen- 
induzierte Durchbrfiche des roten Kerngewebes seth. 
Einige Mutat ionen erschienen als ganze Zweige, konnten 
dutch Stecklinge vermehrt  werden and  blieben dabei 
konstant.  (IJber deren Fertilit~it keine Angabe.) 

2?. W. Kaplan (Frank/urt a. M.)oo  

SCHULTE, H.-K.- Untersuchungen zur GeneUk und zur physio- 
Iogischen FunkUon der Granne bei der Gerste. Z. Pflanzenzfichtg. 
34, z57--I96 (z955). 

Der ~. Tell der Arbeit  befagt sich mit  Fragen der Ver- 
erbung der Begrannung nnd  den Koppelnngsbeziehungen 
der entsprechenden Faktoren. In  umfangreichen Nach- 
kommenschaitsanalysen aus 14reuzungen der grannen- 
losen Formen vat.  Dundar~beyi, vat. inerme, vat. greseinu- 
diinerme, vat. subdecussatum und der Sorten Arlington 
awnless and  Wong mit  begrannten S6rten wurden mono- 
faktorielle Spaltungen festgestellt. Koppelung wird zwi- 
schen dem ]3egrannungs- and  dem Zeiligkeitsfaktor sowie 
zwischen dem Grannenfaktor mit  der gespaltenen Granne 
(Triple awn) and  der breiten I-Ifil[spelze nachgewiesen. 
Die Untersnchungen der physiologischen Funk t ion  der 
Granne, tiber die im 2. Tell der Arbeit berichtet wird, 
zeigen eine proportionale Zunahme des Tausendko.r.nge- 
wichtes mit  der GrannenlAnge; hierbei wurde eine Uber- 

einstimmung zwischen den Werten yon Pflanzen, bet 
denen die unterschiedliche Granr~enl~inge genetisch be- 
dingt war, und langbegrannten Formen gefunden, bet 
denen die Granne ens worden war. Der Gewichts- 
verlust im TKG nach Entfernung der Granne ist bet be- 
spelzten Gersten grbSer als bei Nacktgersten. In der Dis- 
kussion wird die Bedeutung der Granne ffir den Wasser- 
haushalt der Pflanze besprochen. Ffir Einzelheiten fiber 
die Dominanzverh~Itnisse, die Mitwirknng yon I-Iemm- 
faktoren bei der Vererbung der Begrannnng sowie fiber 
die Bliihverh~Itnisse der untersuchten Formen muB aui 
das Original verwiesen werden. 

BOhm~ (Gaterslebe~) oo 

SPENOER, J. L. and A. F. BLAKESLEE: Induced pollen lethais 
from seeds of Da tur~  st~'amonium exposed to different radia- 
tions. (Die Einwirkung verschiedener Strahlangsarten auf 
Samen yon Datura st~amonium, getestet an der Potlenleta- 
lit~it.) Proc. Nat. Acad, Sci. USA. 4 I, 3o7--312 (I955). 

Es wurden lufttrockene Samen yon Datura stramonium 
der Strahhmg von R6ntgenstrahlen, thermischen Neu- 
tronen, schnellen Neutronen aus einem Cyclotron und ass 
Kerndetonation ausgesetzt. In den fiberlebenden Pflan- 
z en wurde der Grad der Pollensterilit/it ermittelt. IIierbei 
liel3en sich 2 St6rungstypen fes%stellen: die Pollenle• 
konnte dutch Schiidigungen im 13ereich der Chromosomen 
oder der Gene verursacht werden. Die beiden Typen 
iassen sich an der Pollengr6Be sowie der Ausgestaltung 
des Polleninhalts unterscheiden. ]Die I~eimf~ihigkeit der 
Samen sowie die l~ntwicMung der Pflanzen war ifir alle 
Versuche mit Ausnahme der thermischen Neutronen gut 
und gleichm~iBig. Etwa 90% der Sarnen keimten, 4--6% 
der SXmlinge gingen in frfihen Entwicldungsstadien zu- 
grunde, iNach ]3estrahlung mit I)etonations-Neutronen 
(76orep) enthielten 69% der Pflanzen und 56% der unter- 
suchten Bliiten abnormale Pollen. Fiir die R6ntgenstrah- 
len (ioooo r) tagen die entsprechenden ~Verte bet 55 und  
53%, Ifir die Neutronen ass dem Cylotron (65o rep) bet 
32 and  27%. Die Bestrahlung mit  thermischen Neutronen 
iiberlebten nur  wenige Samen; ein exakter Vergleich der 
Versuchsergebnisse mit  den Werten der anderen Agentien 
is~ daher nicht  m6glich. Die empirischen Befande tassen 
deutliche quant i ta t ive Unterschiede der relativen biolo- 
gischen Wirksamkeit yon schnellen Neutronen und 1R6nt- 
genstrahlen erkennen. Die Wirksamkeit  schneller Neu- 
tronen aus Kerndetonationen nnd  einer entsprechenden 
Dosis schneller Neutronen aus dem Cyclotron betdigt  
etwa das z3--I4fache der R6ntgenwirkung. Qualitative 
Differenzen in der Wirkungsweise dieser Agentien konnten 
nicht  ermittelt  werden. Die Zahlenverh~iltnisse der chro- 
mosomalen u n d  genischen Ursachen der Pollensterilit~it 
sind fiir alas rSntgen- and  mit  schnellen Neutronen be- 
strahlte Material die gleichen (etwa 4 : t). Bet den ther- 
mischen Neutronen liegen offenbar andere Verh~iltnisse 
vor; das entsprechende Zahlenverh~ltnis betrggt bier 3:2. 

W. Gottschalh (Gieflen) o o  

VETTEL, F. und W. PLARRE: Mehrjiihrige Heterosisversuclie mit 
Winterroggen. Z. Pflanzenziichtg. 34, 233--248 (1955)- 

Yerfi. berichten fiber Methodik and  Ergebnisse der 
Heterosisziichtung am 1Roggen in Hadmersleben. IKreu- 
zungen zwisohen 6 hellk6rnigen Sorten bzw. St~immen 
brachten in F~ in vielen F/illen gesicherte, fiber dem Stan- 
dard , ,Petkuser" liegende Leistungen and  3 Soften bzw. 
St~imme zeigten eine .besonders giinstige Kombinations- 
eignung. Im 3j~hrigen Mittel t ra t  in best immten Kom- 
binat ionen eine gesicherte Ertragssteigerung um 8--1o% 
gegeniiber dem leistungsst~irkeren Elter ein. I n  F~ t ra t  
nach ij  ~hrigen Ergebnissen im Durehschnit t  alIer Kombi,  
nat ionen ein deutlicher LeistangsabiaII ein. Die Ertr~ige 
der einzelnen Kombinat ionen schwankten, ihre Mittel- 
werte lagen aber immer noch fiber der Universalsorte 
,,Petkuser". Kombinat ionen mit  sehr geringem Leistangs- 
abfall k~imen nach weiterer Priifung evil. fiir einen noch- 
mallgen Naehbau in Frage. IKreuzungen zwischen hell- 
und grfink6rnigen Par tnern  brachten wesenilieh nied- 
rigere F]-Leistungen sis hellkSrnig • hellk/Srnig. Von 
6 Kombinationsgruppen erreichten nu t  3 das Leistungs- 
niveau yon ,,Petkuser". Rieger (GatersIeben) o o 


