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tung zu sein, ats mit  zunehmendem Gehalt der Luft  
an  Wasserdampf ein Absinken der Anwuchsprozente 
festzustellen ist. DaB aber diese Wirkung durch den 
EinfluB der Maximaltemperaturen iiberdeckt werden 
kann, zeigt das Ergebnis des 20. 8. An diesem Tage 
herrschte die gleiche hohe relative Luftfeuchtigkeit 
wie am Vortage, an dem eine Niederschlagsmenge yon 
2o, 7 m m  gefallen war, obwohl die Maximaltemperatur  
wieder anstieg. Die Anwuchsprozente an diesen beiden 
Tagen waren 8 und 420/0 . Auch am 21.8. herrschte 
noch eine verh~tltnism~igig hohe Luftfeuchtigkeit, die 
Maximaltemperatur  ist aber auf I6,8~ C abgesunken. 
Ebenfalls ist an diesem Tag die HShe der Anwuchs- 
prozente auf lO% abgesunken. 

Ganz entsprechend waren auch die Ergebnisse aus 
der Gegenfiberstellung der Anwuchsergebnisse der 
Pfropfungen des Sommers 1953 mit  den entsprechen- 
den Klimadaten (Abb. 4)- Auch bier ergab sich die 
ungiinstige Wirkung der Niederschl~tge auf das An- 
wachsen der Reiser. Am 7. 8. und 29. 9. ffihrten be- 
reits geringe Niederschlagsmengen yon 2 bzw. 6 m m  
zu einem starken Absinken der Anwuchsprozente. 
Ebenfalls wird die obefl angeftihrte Folgerung, dab 
die relative Luftfeuchtigkeit nicht allein von ausschlag- 
gebender Bedeutung ist, best~ttigt. Am 7., 27.8. und 
29.9- ergab sich bet verh~iltnism~iBig hoher Luftfeuch- 
tigkeit ein geringeres Anwuchsergebnis als an den 
fibrigen Tagen mit  ether niedrigeren relativen Luft-  
feuchtigkeit. Dies weist darauf hin, dab vermutlich 
auBer der relativen Luftfeuchtigkeit besonders die 
Luf t tempera tur  von groBer Bedeutung ftir das An- 
wachsen ist. Demgegenfiber ergibt sich bet dieser 
Versuchsserie eine gewisse Beziehung zwischen den 
Werten der Maximaltemperaturen und den Anwuchs- 
ergebnissen. Die Darstellung zeigt abet, dab die ma-  
ximalen Tagestemperaturen nur etwa bis zu 25~ 
f6rdernd auf das Anwachsen der Reiser wirken. Am 
13. 8. warde eine Maximaltemperatur  von 281/4~ 
gemessen und das Anwuchsprozent fiel an diesem 
Tage auf den Nullpunkt. 

Wenn wir d ie  Ergebnisse noch einmal zusammen- 
fassen, so k6nnen wir zu dem SchluB kommen, dab 
d a s  Anwachsen der Pffopfreiser vornehmlich durch 
die maximalen Tagestemperaturen beeinfluflt wird. 
Temperaturen fiber 25~ scheinen sich ailerdings 
hemmend auf das Anwachsen auszuwirken. Nieder- 
schl~ige fiihren stets zu einem Absinken der Anwuchs- 
ergebnisse and  die relative Luftfeuchtigkeit, die ja in 

enger Beziehung sowohl zu den Maximaltemperaturen 
wie auch den Niederschl~gen steht, ist aller Wahr- 
scheinlichkeit weniger wirksam als die Maximaltem- 
peraturwerte. Eine eindeutige Abgrenzung der Ein- 
fltisse der untersuchten Klirnawerte gegeneinander in 
ihrer Auswirkung auf den Pfropferfolg ist jedoch auf 

�9 Grund der durchgeftihrten Freilandversuche nicht 
mSglich. E s  besteht auch die M6glichkeit, dab andere 
nicht in die Untersuchungen einbezogene Bedingungen 
yon groBer Bedeutung ftir das Verwachsen yon Reis 
und Unterlage sein kSnnen. 

Wenn wir die Schlugfolgerungen aus diesen Ver- 
suchen ziehen, so k6nnen wir feststellen, dab zumin- 
dest die Sommerpfropfungen nur an regenfl'eien Tagen 
durchgeftihrt werden sollten, dab aber t rotzdem an 
den Tagen davor oder danach eine hohe Luftfeuchtig- 
keit wtinschenswert zu sein scheint. Gleiehzeitig 
massen verMltnism~tgig hohe Maximaltemperaturen 
verlangt werden. 

Die mSgliche Pfropfzeit ist jS&rlichen Schwankun- 
gen unterworfen und wird durch die Zeit yon Anfang 
Juli  bis Ende September begrenzt. 

Zusammenfassung 
An Hand  von 2j~hrigen Pfropfversuchen wird die 

MSglichkeit der Freilandsommerpfropfung bei Koni- 
feren nachgewiesen. Die Erfolge waren bet der Kiefer 
und Fichte beachtlich hoch und fibertreffen die Er-  
gebnisse der Frfihjahrspfropfungen betr~chtlich. Es 
wird festgestellt, dab am Pfropftag die Maximaltem- 

. . . . . . . . . . .  Niederschl~ige und relative Luftfeuchtigkeit 
ffir das Ergebnis der Pfropfungen wichtig sind. 
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Der vorliegende Sammelband ellth~Llt eine Reihe yon 
VerOffentlichungen, die auf dem 2. KongreB der Ita- 
lienischen Gesellschaft Ifir landwirtschaftliche Genetik 
in Terminillo-Rieti in der Zeit vom 27. bis 29. August 
1955 vorgetragen wurden. Im einzelnen werden be- 
handelt: E. MARZN~ ,,Valutazione dello stato di sanitk 
del ,,seine" per le prove a varie quote altimetriche del 
1952"; R. DORIGATIrz ,,Prove di coltura a quote alti- 
metriche scalar/ nel Trenfino llell'allno 1952"; L. EN- 
DRIZZZ, G. C. FACOZNI und G. UGI~I ,,Prove di coltura a 
quote altimetriche sealari in Alto Adige. nel 1952"; 
G. FOGLIaNZ und E. MAXIm ,,Colture in piano (Broni) 

delle pr0duzioni 1952"; R. DORIGATTI und O. GoszN 
,,Colture ill piano (S. Michele all'A.) delle produzioni 
1952"; E. BALDACCZ ,,Comparaziolle dei resultati di eolti- 
vazione net primi due anni e conclusioni relative"; 
R. DORI~AT~r ,,Prove di coltura a quote altimetriche 
scalari nel Trentino nell'anno 1953"; L. ENDRIZZI und 
G. FAccINI ,,Prove di coltura a quote altimetriehi scalari 
ill Alto Adige nell'anno 1953"; M. BA~ER ,,La valuta- 
zione degli afidi alle varie quote alfimetriche del Tren- 
tino"; G. FOGZlANI ,,Colture in piano (Voghera) delle 
produziolli 1953"; O. Gos~N ,,Colture ill piano (S. Michele 
all'Adige) delle proc~uzioni 1953" and E. BALDACCI 
,,Considerazioni sulle caratteristiche delle coltivazioni 
alle quote altimetriche pitt elevate". Der Illhalt vor- 
stehender VerSffentlichungen kann wie folgt zusammen- 
gefal3t werdell : Im Jahre 1952 Wurdell an verschiedenen 
Stellen des Trenfino und im Alto Adige ill verschiedenen 
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H6henlagen Versuche angelegt mit  je IOO Knollen der 
Sorten ,,B6hms Mittelfrfihe '', ,,Majestic" und ,,Acker- 
segen". Das Pflanzgut war serologisch und nach dem 
Stecklingstest iiberpriif~c worden. Wghrend der Versuchs- 
dauer wurdeil biologisehe, klimatische sowie Unter- 
suchungen fiber den Gesundheitszustand durchgeffihrt. 
Eingehend geprfift wurde die Besiedlung mit  Blattlgusen. 
Die geerrtteten Knollen wurden im Jahre 1953 an 2 0 r t e n  
in • Lagen (Lombardisehe Ebene bzw. Flaehland 
des Trentino) nachgebaut. Hierbei wurde in erster Linie  
der Besatz mit  Virosen festgestellt. Es wurde festgestellt, 
dab der Virusbesatz in H6henlagen unterhalb 8oo Meter 
.h6her ist. Der Ertrag in der Tiefebene wird nicht nur 
durch den Gesundheitszustand der Pflanzknolle sondern 
.auch dutch andere Faktoren beeinfluBt, die in diesem 
Zusammenhang aber Ilicht ngher analysiert werden. An- 
bau in H6henlagen erfolgte auch im Jahre 1953, wobei 
erneut die Blattlausbesiedlung an diesen Anbauorten 
sowie im Tiefiand genauer untersucht wurde. In  den 
H6hentagen erfolgt die Besiedlung spgter. Der Nachbau 
erfolgte 1954 in der Tiefebene. Hinsichtlich Gesundheits- 
zustand und klimatischer Eignung erfolgt ein Vergleich 
der Pflanzen verschiedener H6henlagen. Erw/ihnt werden 
die hgufigsten in den h6heren Lagen auftretenden Vi, 
rosen, die unterschiedliche Blattlausbesiedlung an den 
einzelnen Versuchsorten sowie die Bedeutung der Ab- 
t6tung des Kartoffeilaubes dutch Fr6ste in den Herbst- 
monaten in ihrer Answirkung auf den Gesundheitszustand 
der Kartoffelknolle. Die Versuche sollen in den kom- 
menden Jahren rail gleicher Fragestellung fortgesetzt 
werden. Klinkowski (Aschersleben) 

FOURMONT, RAYMOND: Les vari6t6s de pois (Pisum safl- 
�9 r u m  L.) cultiv6s en France. Paris:  I n s t i t u t  National de la 
�9 Recherche Agronomique 1956. 253 S., 79 Abb. Geb. 
1600 Its. 

Mit  diesem Buch setzt der Autor die Reihe der Sorten- 
beschreibungen der in der Landwirtschaft und im Garten- 
bau Frankreichs angebauten Kulturpflanzen fort. 

Im ersten Teil behandeln einzelne Abschnitte die Ge- 
schichte des Erbsenanbaues, die S o r t e n g e s c h i c h t e -  
hierzu geh6rt auch eine Tafel fiber den Ursprung nnd  die 
Abstammungsbeziehungen der haupts~chlichsten Sorten, 
die in den letzten zweihundert Jahren in Frankreich an- 
gebaut wurden - - ,  die botanische Systematik und die 
Einteilung der Soften nach landwirtschaftlicheil Ge- 
sichtspunkten, die Mannigfaltigkeitszeiltren und die geo- 
graphische Ausbreitung. 

Der zweite, der Hauptteil,  ist einer sehr ausffihrlichen 
Beschreibung der morphologischen Merkmale - -  und 
ihrer Variationsbreite - -  gewidmet, die zur Sortenunter- 
seheidung benutzt  werden k6nnem Dabei hilft dem Be- 
nutzer die Anfiihrung yon Sorteil, die das betreffende 
Merkmal deutlich zeigen. Besonders wertvol! sind die 

zahlreichen Zeichnungen und Photographien, ffir die 
Blatt- und Hfilsenfarben die Farbtafeln. - -  In  diesem 
Zusammenhang ist die vorzfigtiche Ausstat tung des 
Buehes besonders hervorzuheben. - -  Im einzelnen sind 
es die Kornmerkmale, der Wuchstyp, die Merkmale der 
BlOtter, Blfiten und der Hfilsen, die abgehandelt werden. 
An ,,biologisehen" Merkmalen sind die Frfihzeitigkeit 
und die die Ertragsf~higkeit bestimmenden Faktoren, 
sowie Krankheits- und Sch~dlingsresistenz angefiihrt. 
Ei n  Sehlugabschnitt gibL eine Wertung der besprochenen 
Merkmale bei der Sortenunterseheidung. 

Der eingehenden Beschreibung yon 125 Sorten geht 
e i n : B e s t i m m u n g s s c h l f i s s e l  voraus; daffir werden auBer 
den morphologischen auch die ,,biologischen" Merkmale 
benutzt.  Die Beschreibung enthXlt neben den vorher 
allgemein beschriebenen und definierten morphologischen 
und ,,biologischen" Sortenmerkmalen Hinweise auf 
Sortensynonyme, ghnliche Soften sowie Entstehung und 
Einffihrung in den Handel. Abbildungen der BIfiten, 
Htilsen und rei~en Samen sind Ifir 7 ~ Sorten beigegeben. 

Dem Autor ist ffir die Arbeit sehr zu danken. Diese 
eingehenden Beschreibungen sind in mehrfacher Hinsicht 
wertvoll: der Anbauer und Wei~zerverarbeiter (Non- 
servenindustrie) hat  die M6glichkeit, die Sortenechtheit 
zu prfifen und durch die Auswahl geeigneter Soften seine 
Produktion zu steigern, der Ziichter findet Anhalts- 

p u n k t e  zur Verbesserung seiner Arbeit und ffir die Wahl 
yon Ausgangsmaterial zu seinen eigenen Zfichtungen; 

dariiber hinaus vermitteln sie einen Uberblick fiber die 
Formenmannigfa.ltigkeit der betreffenden Art in einem 
Lande und bildeil die Grundlage ffir die botanisch- 
systematische Bearbeitung der Art. 

Lehmann (Gatersleben) o o  

GIGANTE, ROBERTO: Le principali alterazioni dei tuberi di 
patata. Sementi Elette Nr. 8, 1956 , 16 S., 5 ~ Abb. 

In  der vorliegenden Ver6ffentlichung werden die wich- 
tigsten bzw.  in der Regel vorkommenden parasitgren und 
nichtparasitAren Erkrankungen der KartoffelknoIle be- 
schrieben. Im einzelnen werden behandelt:  Erwinia 
atroseptica (VAN HALL) J~N., E.'carotovora ( J o ~ s )  HOLt., 
t~seudomonas solanacearum ERw. SMI:rn, Bacterium 
solaniperda Mm., Clostridium butyricum PRAZ~I., Phyto- 
-phthora in[estans DB BARY, Alternaria solani (ELL. & 
MARt.) J. & G~., Sclerotium Rol/sii Sacc., Clonostachys 
araucariae CORDA var. rosea PREUSS., Streptomyces scabies 
(TnAxT.) WAxs. et H~NRICI, Spondylocladium atrovirens 
HARZ, Spongospora subterranea (WAnLR.) JoHns., Vet- 

. ticillium albo-atrum REI~KE et BE~T., Synchytrium 
endobioticum (ScHILB.) Percival, Schalenrissigkeit, Eisen- 
IlecMgkeit, Herznekrosen, Hohlherzigkeit, RiGbildung, 
Killdelknollenbildung, Fadenkeimigkeit, Knollenvergrfi- 
nung, Adventivknollenbildung, K/iltesch/iden, meeha- 
nische Sch/~digung und Lentizellenwucherung. Alle 
Schadbilder sind durch sehr gute Abbildungen i l lustriert.  
Soweit VerhfitungsmaBnahmen bekannt  sind, wird auf 
diese verwiesen. Klinkowski (Aschersleben) 

HADORN, ERNST: Letalfaktoren in ihrer Bedeutung fiJr Erb- 
pathologie and Genphysiologie der Entwicklung. Stuttgart: 
Georg Thieme, 1955. 338 S., 129 Abb., 27 Tab. Ganzleinen 
DM 39,--- 

Das vorliegende Buch ist nieht  nur die bisher einzige 
moderne Monographie fiber Letalfaktoren, sondern es 
bringt darfiber hinaus an Hand seines ganz speziellen 
Gegenstandes einen originellen Abril3 der Genetik, Cyto- 
genetik und Genphysiologie. Den Erfordernissen der 
Forschung und Lehre kommt der Verfasser dabei mit  
grogem metbodischen Geschick entgegen, indem sowohl 
die ganze Problematik dieses speziellen Zweiges der 
Genetik herausgestellt, Ms aber aueh die gfinstige M6g- 
lichkeit genutzt wird, um gerade mit den so sinnfXlligen 
Letalfaktoren die Konsequenz genetischer Mechanismen 
mi t  besonderer Eindringliehkeit zu demonstrieren. Das 
Hauptanliegen des Autors zielt bei aIlem darauf ab, eine 

Zusammenarbei t  zwischen Erbpathologie und Entwick- 
lungsphysiologie zu f6rdern, woraus sich, abgesehen yon 
dem Gewinn wissenschaftlicher Erkenntnisse, besonderer 
Nutzen ffir Tier- und Pflanzenzfichtung und nicht zuletzt 
ffir die Humangenetik ergeben wfirde. Unter dem Ein- 
fluB dieser Leitgedanken wurde bei Behandlung der 
einzelnen Themen weniger Wert  auI vollst~tndige Er- 
Iassung der einschlggigen Literatur gelegt, als vielmehr 
besondere Sorgfalt auf die Darstellung reprgsentativer 
Beispiele verwandt. Es ist so verst~ndlich, dab  in der 
Hauptsache zoologische Objekte, vor  allem aber Droso- 
phila als Modetlbeispiele herangezogen werden. 

In  einer einleitenden Ubersicht werden genetische 
Grundbegriffe und Termini  fiir die Letalfaktoren-For- 
schung klargestellt. Anschliel3end wird die M6glichkeit 
und Methodik des Nachwe~ses yon Letalfaktoren sowie 
ihre Dauerzueht und ihr Bestand in batancie~ten Sy- 
stemen behandelt. Der Verfasser er6rtert dann den 
Fragenkomplex, der sieh mit  der Entstehung yon Letal- 
faktoren dutch Mutation befaBt, u n d  n i m m t  bei dieser 
Gelegenheit als verantwortungsbewuBter Wissenschaftler 
in vorbildlicher Weise auch Stellung zu den umstri t tenen 
Problemen der Eugenik. Dieses Mutationskapitel leitet 
dann zu der Behandlung der chromosomalen Grundlagen 
der Letalmutanten fiber. Es wird dann noch kurz auf 

d a s  Verhalten dominanter Letalfaktoren, auf polygen 
bedingte Letalit~tt und auf mfitterliche Predetermination 
eingegangen, bevor in zwei Hauptkapiteln die Stufen der 
Penetranz und Expressivitgt sowie die Dominanz und 
Rezessivit~t der Wirkung yon Letalfaktoren ausffihrlich 
in ihren Zusammenh~ngen dargelegt werden. Damie 
s ind die mehr allgemein genetisehen Voraussefzungen 
ffir das Haupt thema im wesentliehen abgeschlossen, so 
dab nun  in den folgenden Abschnitten haupts/~chlich 
entwicklungsphysiologische Gesichtspunkte besfimmend 
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hervortreten k6nilen. Es werden dabei zun~ichst die 
Phasenspezifit/it und die Zell- und  Organspezifit/it der 
Wirkung roll  Letalfaktoren diskutiert ulld im AnschluB 
darall die sich notwendigerweise ergebellden Fragell nach 
der zellul/iren Autonomie der Wirkung yon Letalfaktoren, 
deren Beantwortung mit  Hilfe yon Transplantations- 
experimenten versucht wird. In  diesem Zusammenhallg 
werden auch die Ph~nokopie-Versuche behalldelt ulld 
einer vorsichtigell Krit ik nnterzogen. AnschlieBend wird 
unser bisheriges Wissen fiber biochemische Ph~ine bet 

L e t a l m u t a n t e n  kurz gesiehtet; eillige Probleme und Auf- 
gaben zur Physiologie der abnormen Entwicklung werdell 
dargelegt. Dell ]3eschluB bilden Bemerkungen zur M6g- 
liehkeit der Therapie und fiber wirtschaffliche Sch~Lden 
yon Letalfaktoren, sowie eine allgemeine Zusammell- 
fassullg fiber Entwicklungsst6rungen Ms Folge yon Mu- 
tafionen. 

Charakteristisch ftir das ganze ~Arerk ist das Bestreben, 
fiberall zu m6glichst klaren, unbeschSnigtell Aussagen 
fiber den bisherigen Stand nnserer Kenntnisse Ilnd fiber 
die noch offenell Fragen zu gelangen. Da auf weiten 
Gebietell der allgesehllittellen Hanpt themen die noch 
ungekl~irtell Fragen fiberwiegen, bildet das vorliegende 
Buch eine sehr interessallte Diskussionsgrundlage ulld 
eill richtungsweisendes Programm ffir weitere Forschull- 
gen. Mechelhe (Gatersleben) 

KNOLL, FRITZ: Die Biologie der BlUte. (Verst/indliche Wissell- 
schaft 57. Band) BerHn-G6tLingen-Heidelberg: Springer- 
Verlag, 1956. 164 S., 79 Abb. Gebundell DM 7,8o. 

A:nch dieser ]3alld der Schriftenreihe ,,Verst~tildliche 
Wissenschaft" setzt in hervorragender Weise die Tra- 
dition fort, Ergebnisse und Probleme der Naturwissell- 
schaften in sehr ansehaulicher Weise dem Leser nahe- 
zubringen. Einleitend wird aufgezeigt, welche morpho- 
logischen ]3eziehungen im Generationswechsel und in Ver- 
bindung damit  in der Struktur  reproduktiver Organe 
zwischeil Lycopodineen und dell Sameilpflanzen bestehen. 
Der t laupt te i l  beinhaltet  die Pollentibertragung. Ver- 
stiilldlicherweise l l immt die Tierbest/iubilng einen be- 
sonders breiten Raum ein. Bemerkellswert ist, dab dabei 
die ]31titenbesucher in den Vordergrund gestellt werden. 
Es wird aufgezeigt, welche Einrichtungen Insekten, V6gel 
und  S/iugetiere besitzen, llm Blfitell als Nahruilgsquelle 
ausnutzen zu kSnnen. Doch kommt die Behandlung 
jener Blfitellstrukturen, die die Pollelltibertragung ge- 
w/ihrleisten, keineswegs zu kurz. - -  Ohne Zweifel ist die 
Bltitenbiologie ein sehr dankbares Themla itir ein popu- 
l~Lrwissenschaftliches Werk. Die tibersichtliche Gliede- 
rung, die klare Darstellullg, unterstfitzt dutch viele ein- 
drucksvolle Abbildungen, bleibell aber das Verdienst des 
Autors. Viele eigene Beobachtungen nlld grundlegellde 
Experimente fanden Aufnahme, so dab dieses Btichlein 
welt mehr ist, als eine reine Zusammellstellung yon Er- 
gebnissen. Mehrere tfulturpflanzen werden als Beispiele 
herangezogell; der Ztichtung ist eill Meilles abschlieBendes 
Kapitel gewidmet. 

Das ]3uch wendes sich an alle, die sich n i t  der Land- 
ulld der Forstwirtschaft, dem Obst- nlld dem Gartenbau 
besch/iftigen. Sicher wird es in einem v/el grSBerell Kreis 
dankbar  anfgenommell werdell. S. Danert (Gatersleben) 

K(JHN, ALFRED: GrundriB der allgemeinen Zoologie. ZwSlfte, 
verbesserte und vermehrte Auflage. Stuttgar~c: Georg 
Thieme-Verlag, 1957. 285 S., 224 Abb. Gebunden DM 
17,8o. 

Die Vorztige des ,,Grundrisses der allgemeinen Zoo- 
logie" rol l  A. Kt~EN silld in Besprechungen frtiherer 
Auflagen vielf~iltig genallllt wordell. In  der jetzigen 
12. Auflage hat  sich in der Anlage und der stofflichen 
Aufteilullg nichts Grunds~tzliches gegen~iber vorher- 
gehellden Auflagell geiindert. Immer  wieder bestechell 
die sprachliche Klarheit, die dutch die Art  der Be- 
bilderuilg erreichte Anschaulichkeit und der Umfang 
des behalldeltell Stoifes. Im  einzelnen weist auch diese 
Auflage eine Allzahl kleinerer abet nieht unweselltlicher 
Ver~nderungell bzw. Verbesserungen auf. So gibt die 
erweiterte Literaturliste j etzt recht eillgehellde Hillweise 

a u I  zusammenfassellde Darstellungell einzelner Teil- 
gebiete ~lteren und neueren Datums. 

Alles in a l l en  wird man  dieser Einftihrung in die 
Zoologie auch zukfillftig wohl allen anderen Versucheil 
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/ihnlicher Art, die jetzt  vorliegen, den Vorrang geben. 
Es erscheillt mit  Rticksicht darauf, dab es sich in erster 
Linie Ilm ein Buch ftir den Anf/~nger handelt, erw/igens- 
werL am SchluB noch ein kurzes Verzeichnis tier Fach- 
ausdrficke mit  Erl/iuterungell anzuftigen. 

M. Gersch (Jen~) 

MAYR, ERWIN: Die Landesanstalt fiir Pflanzenzucht und Samen- 
prnfung in Rinn. Arbeiten aus ihrer 15j~hrigen T~itigkeit. Sch!ern- 
Schriften No. 145, Innsbruck:  Universit~its-Verlag Wkgller, 
1956. 14o S., 8 Taf., I Landkarte. BroschierL 0.  G. I91,-- .  

Im vorliegendei1 Bericht wird ein 0berblick tiber die 
Entwicklung und insbesolldere tiber die gesamten 5ko- 
logisctlei1 Verh~ltnisse der ill extremer Klimalage be- 
findlichell Zuchtstelle Rinn  gegebell. Die Tiroler Landes- 
knnde  wird dadurch um klimatische, pflanzengeogra- 
phische ulld 6kologische Erkelllltnisse bereichert, da 
15J ~ihrige eingehellde Beobachtungen der Schrift zugrunde 
liegell. Aus diesell allgemeinen Beobachtullgell werden 
die notwendigeI1 SchluBfolgerungell ftir die Zfichtung yon 
Lokalsorten ftir dieses alpine Gebiet gezogen. 

Die Mehrzahl der eillzelnen Arbeiten dieser Schrift 
yon E, MAYR ulld seiller Mitarbeiter L. KU2SCHERA, 
L .  K~eK, S. ZOBERNIG und E. PFNt~ befagt sich dem- 
entsprechend n i t  der Beschreibullg der Elltwicklullg der 

Sta t ion,  ihrer Lage, /3oden- ulld Bergprofilverh~L1tllisse 
nlld der klimatischell und mikroklimatischell Bedillgungen 
w~Lhrend der vergangellell 15 Jahre. (E. MAYR: Die 
Landesanstalt  ffir Pflanzenzucht ulld Samellprtifung in 
Rinn. - -  L. KuTseltERA: Die pflallzensoziologischell Ver- 
h~ltllisse auf d e n  Gel~nde. - -  E. MAYR: Witterungs- 
verlauf 1943--1952 und seill EinfluB aui die Vegetatioils- 
zeiten bet Getreide. - -  E.M.~YR ulld L. K6e~:  Die 
Llberwinterungsverh~iltnisse bet Getreide 1943--1953. - -  
E. MAYR: Mangelnde W~Lrme und erh6hte Wasser- 
verdunstung als ertragsbegrenzende Faktoren in Gebirgs- 
lagen. - -  E. MAvR: Der Getreidebau in Osttirol, seine 
Ausbreitung in Anbau ulld Erntezeit  und die Frucht- 
folgell. - -  E. MAYR: Die Getreide-geographischen Zonell 
der westlichell Bulldesliinder 0sterreichs.) 

Diese Bedingungei1 bilden die Grulldlage der llatfir- 
lichen Selektion, die bet der Ztichtullg der alpinell Lalld- 
sorten in 2000 m ttShe ulld mehr eille besondere Rolle 
spielen. Zur Auslese dienen die altell Landsorten, nm 
deren Erhaltullg sich der Verfasser besondere Verdienste 
erworben hat. Ein weseilfliches Merkmal dieser Land- 
sorten ist ihre hohe Vitalit~it. Nach MAYR scheint es, 
,,dab Landsorten je aufgenommener Niihrstoffeinheit 
durch Assimilation mehr organische Substanz bilden 
kSnlleil, als intensive Zuehtsorten. Auf diese TaLsache 
ist bisher in der Ztichtung zu wenig Rticksicht genommen 
worden". Ill d e n  Streben, alle nattirlichen Ellergiequellen 
aufs ~iul3erste auszunfitzen, ste]len die Landsorten eill ffir 
die Gebirgslagen besollders gtinstiges Ausgallgsmaterial 
dar, da Handelsdfillger infolge d@r hohen Transport- 
kosten dort llur in beschriinktem Umfang allgewendet 
werden kSnllen. Aus diesem Grullde werden auch die 
Zuchtgarten- und Vermehrungsfl~chell n i t  Dtingemittelil 
kurz gehalten, um alle ,,Schw~ichliilge" leicht erkellnell 
und ausscheiden zu k6nnell. Als Zuchterfolge werdeil 
u. a. die ,,Pumperkorngerste", der ,,Tiroler frtihe Billkel- 
weizen" und der ,,Tiroler mittelfrtihe Binkelweizen" ge- 
nannt. Der frtihe Binkel erlaubt den Weizenanbau auI 
sonnseitigell Steillagen. in ca. 16oo m Seeh6he, wo bisher 
lloch kein Weizenbau m6glich war. Interessallterweise 
zeigen beide Soften ill Tallagen keinen Uilterschied in 
ihrer Reifezeit. Zur Erkl~irung dieser Tatsaehe wird die 
Hypothese aufgestellt, dab ,,es sich bier um phy.siol.ogisch 
verschiedene Typen handelt, yon denen der elne in der 
Lage ist, die h6here Strahlungsintensit~it in I-Iochlagell 
itir die Verkfirzung der Vegetationszeit, also entwicldullgs- 
physiologisch auszulliitzen, der andere aber nicht".  AuBer 
Auslesen aus Landsorten wird abet aueh Kombinatiolls- 
ztichtullg zur Verbesserullg der  Mehlt~auresistenz der 
Pumpergerste, der Rostresistenz und Standfestigkeit der 
Binkelweizen durchgeftihrt. Bet anderen Zuchtbetrieben 
werden yon Rinn ails Zuchtberatungell durchgeftihrt. 
(E. MAYR : Die Getreideziichtungen der Landesanstalt,  
Ziele, Methoden uild wirtschaftllche Entwickluilg.) Aus 
zehlljiihrigen Wachstumsmessungell am Material der 
Sortenregisterversuche wird die Gesetzm~iBigkeit er- 
kennbar, dab der Verlauf des Halml~ngeilwachstums yon 
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der Bodentemperatur abh/ingt. Die ,,kritische Boden- 
temperatur",  bet der ein Stillstand des Halmlangen- 
wachstums eintritt, liegt bet den Getreidearten verschie- 
den hoch. Fiir Sommerweizen liegt sie bei einem Tages- 
mittel, gemessen in 2 cm Tiefe, zwischen 15--I7  ~ C, ffir 
Sommergerste bei 16--17 ~ C, fiir Winterroggen bet I2 ~ C; 
bet Winterweizen ergeben sich grSBere Schwankungen, 
selten 12 ~ C, meistens wesentlich h6her, 15 ~ oder sogar 
17--18 ~ C. (E. MAYR: EinfluB der ]3odentemperatur auf 
das Halmlangenwachstum bet Getreide, Vorlanfige Mit- 
teilung.) 

S. ZOBXR~m gibt in ihrem Beitrag: , ,Untersuchungen 
fiber den Mehltaubefall bet Sommergerste im Schmirn- 
tal" einen Einblick fiber die Modifizierbarkeit des Mehl- 
taubefalles der Pumpergerste durch augere Faktoren. 
Der Befallsgrad ist weitgehend vom ~ Entwicklungs- 
rhythmus abhangig; spat gesate Gerste ist immer starker 
befallen. Bet v611ig ungest6rter Entwicklung kommt es 
zum geringsten 13efall, oder es t r i t t  sogar ,,Scheinresi- 
stenz" auf. Neben der Luftfeuehtigkeit nnd der Tem- 
peratur spielen sogenannte ,,Windfangparzellen", die 
dutch ihre Lage die Luftstr6mung nnd damit  die Sporen 
besonders auffangen, eine groBe iRolle. Sonnseitig ge- 
legene Parzellen zeigten durchweg einen geringeren Be- 
fall, wie fiberhaupt den Verhaltnissen des ,,Kleinklimas" 
besondere t3edeutung zuzumessen ist. 

Llber ergebnislos verlaufene ,,Reizbestaubungsver- 
suche" bet Weizen, 1Roggen, Gerste und Mohn berichtet 
E. PFNi~R. Nur bet Erbse nnd Buschbohne konnte unter 
den gegebenen I(limaverhaltnissen Reizfruchtung mittels 
Getreidemehl, Betaxin, Vitamin E und IZreide erzielt 
werden. 2s  w.urde n u r  das Stadium der Hiilsenbildung, 
nie jedoch Samenbildung erreicht (E. PFNOR: Bestau- 
bungsversuche an Getreide, Hfilsenfrfichten nnd Mohn 
mit  Pollen, anorganischen und organischen Reizmitteln). 

Die Schrift schlieBt ab mit  einem Tatigkeitsbericht 
der Samenkontrollstation (L. I46ct~) und einem ,,Ver- 
zeichnis der an der Landesanstalt vorhandenen Land- 
sor.ten-Sortimente" (E. MAYR). ES werden 164 Sommer- 
weizen-, 20 Winterweizen- und 17 Sommergerstenpopn- 
lationen bzw. Typen angefiihrt, die erhalten werden, um 
Ms i~reuzungselter zu dienen oder Interessenten zur Ver- 
fiigung gestellt zu werden. 

W. Ho/[mann (Halle/S-Hohenthurm) 

OEHLKERS, FRIEDRICH: Das Leben der Gewiichse. Ein Lehr- 
buch der Botanik. i. Die Pflanze als Individuum. Berlin-G6ttin- 
gen-Heidelberg: Springer. 1956, 463 S., 523 Abb. Ge- 
bunden DM 39,60. 

Wenn Friedrich OEHLXERS, anerkannter  Genetiker und 
yon vielen Schtilern verehrter Ordinarins ffir Botanik, 
ein Lehrbuch vorlegt, so dart erwartet werden, dab es ein 
besonderes Profil tragt. Es ist die Betonung der grol3en 
Lebenszusammenhange, die dem Werk einen eigenen, 
ganzheitliehen Charakter verleiht, der sich schon in seinem 
Titel ankiindigt. ,,])as Leben der Gewachse" soll yon 
zwei Blickpunkten ,,Die Pflanze als Indiv iduum" und 
,,Die Pflanze in der Welt" darstellen. Die Abhandlung 
des ersten Themas bi!det den Inhal t  des vorliegenden 
Bandes. Er gliedert sich in 3 Teile: ,,Die Gestalt der Ge- 
wachse in Entwicklung nnd  Aufbau", ,,Die Grellzen der 
Gew~ehse" und ,,Die Ursachen der Entwicklung (Ent- 
wicklungsphysiologie)". Die Morphologie an den Anfang 
eines botanischen Lehrbuches zu stellen, hat  sich anch 
hier bewahrt. Auf 17o Seiten werden in der fiblichen IRei- 
henfolge mit  Cytologie, Histologie und Organographie die 
morphologischen Grundlagen gegeben, wobei unter  13e- 
tonung der funktionellen Leistung und des stadienartigen 
Wandels jeder Gestalt allgemeinere Znsammenhange an- 
gedeutet werden. Der 2. TeiI bildet mit  225 Seiten Um- 
fang nicht nu t  auBerlich den Schwerpunkt des Buches, 
denn vor allem hier ist es dem Autor m6glich, seinem 
Hauptanliegen nachzukommen und ,,in den Rahmen der 
allgemeinen t3otanik eine zusammenhangende Fortpflan- 
zungs- nlld Vererbungslehre einzuffigen". Die Gliederung 
dieses Teiles in:  ,,Der Anfang: Fortpflanzung und Ver- 
erbung" (19o Seiten) lind ,,Das Ende:  Alter, I(rankheit  
und Tod" (35 SeiteI1) folgt offensichtlich dem in der Ein- 
leitung n/iher ausgeffihrten Leitgedanken : ,,2ines der auf- 
falligsten Kriterien fiir die Lebendigkeit aller Lebewesen 
ist ihre Vergangl ichkei t . . .  Sie sind in Grenzen gespannt 
und haben ihren Anfang in der Fortpflanzung, ihr Ende 

in Alter und Tod." Trotz der tiefempfundenen Gfiltigkeit 
dieses Motivs wirkt die nach ihm vorgenommene Auftei- 
lung des Lehrstoffes etwas unbalanciert.  So stehen den 
beiden I~apiteln Fortpflanzung und Vererbung solche wie 
,,Der Vorgang des Alterns" und ,,Die Krankheiten der 
Pflanzen (Phytopathologie)" gegenfiber, die inhaltlich 
eher AnschluB an den 3., entwicklungsphysiologisehen 
Tell des 13uches finden. Die Entwicklnngsphysiologie 
nimmt nur 45 Seiten ein und bringt in konzentriertester 
Form yon den klassischen Themen wie Keimung, Waehs- 
ttiln, Differenzierung und Regeneration nut das Allernot- 
wendigste, um dann yore Gestaltwechsel zu den mehr fort- 
pflanzungsbiologisch bezogenen Themen fiberzuleiten, die 
in ,,Die Bedingungen der iReproduktion:', ,,Die Ge- 
schlechtsbestimmung" nnd ,,Die Bedingungen der I~2opu- 
lation und Meiosis" aufgegliedert sind und eine 2rganzung 
zu dem Fortpflanzungs-Kapitel aus dem 2. Teil des ]3u- 
ches bilden. DaB die Eigenwilligkeit der Stoffgruppierung 
auch mit Vorteilen verbunden ist, zeigfi sich mehr in dell 
beiden zentralen Kapiteln, Fortpflanzung und Vererbung. 
Der Leser wird hier oft dutch ungewohnte Anfteilnng yon 
fiblicherweise gesehlossen behandelten Themen und durch 
originelle gegenseitige Erganzungen ihrer Fragmente fiber- 
rascht. So werden z. 13. Mitose, Meiose und die Zahlen- 
und Individualitatsgesetze der Chromosomen den Gesichts- 
punkten der vegetafiven und sexuellen Fortpflanzung 
unterstellt. Die spezielle Darstellung der Fortpflanzungs- 
verhaltnisse bet den verschiedenen taxonomisehen Grup- 
pen erfolgt dann nach 6kologischer Gliederung in ,,Tief- 

~vasserpflanzen" (Flagellatae, Diatomeae, Chlorqphyceae 
Phaeophyta, Rhodophyta), ,,Flachwasserpflanzen und 
amphibische Gew/ichse" (Flagellatae, Conjugatae, Dia- 
tomeae, Chlor0phyceae , Charales, Fungi), ,,terrestrisch 
lebende Pfianzen" (Algae, Fungi, Cormophyta ) und ,,Land- 
p flanzen" (Cormophyta, Gyrunospermae, Angiospermae). 
Uberall sorgen verbindende Reflexionen daffir, dab die 
Einheit  der Darstellung gewahrt bleibfl und dem Leser 
auch bet der 13ehandlung yon Details nichfi die Orien- 
tierung im groBen Lebenszusammenhang verloren geht. 
AuBerdem hilft ein sehr sorgfaltig bearbeitetes Namen- 
und Sachverzeichnis beim Auffinden bestimmter Stoff- 
gebiete. Einen besonderen Hinweis verdient die ganz 
hervorragende Ausstatttmg des Buches mit  Abbildungen, 
yon denen die meisten Originale sind, und deren Gediegen- 
heft und padagogischer Aussagewert schon rein auBerlich 
erkennen lassen, dab dieses 13uch die in Jahrzehnten her- 
angereifte Frucht  eines reichen wissensehaftlichen Lebens 
darstellt, in welchem sich erfolgreiche Forschung und 
wirksame Lehre harmonisch erganzen. 

F. Mechelke (Gatersleben) 

SCHWANITZ, FRANZ: Die Entstehung der Kulturpflanzen. 
(,,Verstandliche Wissenschaft", 13d. 63), 13erlin-G6ttingen- 
Heidelberg: Springer 1957.151 S., 59 Abb. Geb. DM 7.8o. 

Wghrend die Jager- oder Sammler-VSlker am Anfang 
des menschlichen Kulturlebens eineFlache yon 20 Quadrat- 
kilometer brauchten, um einen Menschen mit der n6tigen 
Nahrung zu versorgen, k6nnen heute yon dieser Flache 
6ooo Menschen ern~ihrt werden. Diesen Zivilisations- und 
zweifellos auch Kulturfortschritt verdanken wir dell I(ul- 
turpflanzen... Damit beginnt der Verf. das vorliegende 
neueste 13ueh fiber Entstehung der Kulturpflanzen, wel- 
ches dem Umfange naeh etwa seinem Vorlaufer in der 
deutschen Literatur, dem Buche yon KUCKUeK (Von der 
Wildpflanze zur Kulturpflanze, 13erlin 1934 und 1943), 
entspricht. Dieses 13uch yon SCHWANITZ kam nicht un- 
erwartet. Als gute Vorbereitung dafiir sind (abgesehen 
yon zahlreichen Einzelheiten) die zusammenfassenden 
Artikel in HE~X~ER (Die Evolution der Organismen) ,,Ge- 
netik und Evolutionsforschung bet Pflanzen" (in der 
I. und 2. Auflage, 1943 bzw. 1954) und besonders ,,Die 2nt- 
stehung der Nutzpflanzen als Modell ffir die Evolution 
der gesamten Pflanzenwelt" (in der 2. Auflage, 1955) an- 
zusehen, woraus das meiste (teilweise aueh das Bildma- 
terial) ftir das vorliegende 13uch entnommen ist. Del 
VerI. ful3t hauptsachlieh auf den grundlegenden Werken 
yon VAvil.OV und SC~IIE~aANN (der das Buch zum 75. Ge 
burtstag gewidmet ist) und steht auf dem VAvlLOvschen 
Standpunkt, die Ziichtung set eine Evolution, die vom 
Willen des Mensehen gelenkt wird. 

Das Material ist in vier gr6Bere Kapitel aufgeteilt. Im 
ersten (Von der Wildpflanze zur I~nlturform) wird die Ab- 
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s tammung der Kulturpi lanzen yon Wildpflanzen darge- 
legt n i t  ausffihrlicher Betrachtnng der relativen Verluste 
bzw. Gewinne der typischen Kulturpflanzenmerkmale, 
der Formenmannigfaltigkeit_, des Gesetzes der homo- 
logen Reihen nsw. Die erblichen Grundlagen fiir die 
Entstehung der IKulturpflanzen sind im zweiten Kapitel 
besprochen. Hier ist die Rede yon dem Anteil der E r b -  
masse und der Umwel t  an den Leistungen der Kultur-  
pflanzen, yon Gen-, Chromosomen- und Genommuta- 
t ionen (besonders viel Platz n immt  die Polyploidie ein); 
knrz erw~hnt sind die noch wenig erforschte aneuploide 
Ents tehung der Kulturformen und die Plasmonmnta-  
tionen. Dem Einflul3 der Umwelt auf die Entstehung der 
KuKurpiIanzen (natfirliche und ktinstliche Auslese, pri- 
m~re und  sekund~re Knlturpflanzen, ihre Heimatgebiete 
und yon der , ,Entartung" der Knlturpflanzen) ist das 
dritte Kapitel gewidmet. Der Verf. betrachtet  hier die 
Kulturpflanzen mit  Recht sozusagen als die Tr~iger von 
, ,Erbkrankheiten",  welche abet den Wel l  der Pflanze ffir 
den Menschen erh6hen. Er  erwghnt weiter manehe Bei- 
spiele yon ,,Fehlzfichtungen" bezfiglich der Verminderung 
mancher Qualitgtsmerkmale (wie etwa Vitamingehalt  oder 
Zartheit  mancher Pflanzenorgane ant Kosten der Quan- 
t i t i t  oder einer ffir die Augen angenehmen Farbe). 

Nicht so gut gelungen wie die drei ersten Kapitel dieses 
ausgezeichneten Buches scheint uns das vierte: ,,Die Ge- 
schichte der Pflanzen'zfichtung - -  die Geschichte eines 
vom 3/[enschen gelenkten Evolutionsvorganges" zu sein. 
Wghrend i.n den ersten Kapiteln alle Erscheinungen und 
Entstehungsarten jeweils n i t  den neuesten, oft Original- 
beispielen nnd Angaben belegt werden, erscheint dieses 
Kapitel etwas oberfl~ehlicher, auch nieht framer auf den 
letzten Stand der Forschung ausgerichtet (man vermiBt 
z. t3. die bedeutenden neuen  Angaben nnd  Uberlegungen 
yon SP~AGUE fiber Mais u. a.). Vor allem abet fehlt dem 
VerL die Neigung fiir die sozialen, kultischen, 5konomi- 
schen und anderen nicht biologischen I3etrachtungsweisen 
in der Kulturpflanzenforschung, durch welche das Pro- 
blem der Knlturpflanzen erst seine Ffille bekommt und 

zu einem richtigen Kapitel der Kulturgeschichte wird. 
Jedenfalls kommt der Mensch selbst, der vom Verf. be- 
dingungslos Ms Lenker der Kulturpflanzenevolution an- 
erkannt wird, zu kurz. 

Das Gesagte soll keinesfalls als Vorwurf aufgefal3t wer- 
den, da die erw~hnten Probleme weder zur Kompetenz des 
Verf. geh6ren, noch ihre L6sung in diesem rein botanisch- 
biologischen Buehe beabsichtigt worden war, und wir 
m6chten dieses B~ndchen der allgemein bekannten Sprin- 
gerschen Reihe ,,VerstSndliche Wissenschaft" nicht nur 
ffir Anf~tnger oder Studierende, sondern auch ffir Fach- 
leute w/~rmstens empfehlen. 

I.  Greben~ikov (Gatersleben) 

SPENNEMANN, FRIEDRICH: Die Probenahme yon Saatgut. 
Frankfurt/M. : DLG-Verlags-GmbH. 1957. 56 S. Brosch. 
DM 2,40. 

Die richtige Entnahme yon Saatgutproben ist ffir einen 
grogen Personenkreis yon Bedeutung. Ffir diesen hat  
der Verfasser alle die bei einer Probenahme in der Bundes- 
republik zu beachtenden Vorschriften fibersiehtlieh zu- 
sammengestellt. In  vier allgemeinen Absehnitten wird 
der ganze Vorgang der Probenahme, angefangen vom 
Sinn der Probenahme, den notwendigen Kenntnissen des 
Probenehmers bis zur Plombierung und den zu entrichten- 
den Gebfihren beschrieben. In  diesen allgemeinen, gut 
lesbaren Text sind die gesetzlichen Bestimmungen des 
t3undes, der L~nder und Landwirtschaftskammern einge- 
flochten. Aber auch der Wortlaut  der einschlggigen Be- 
s t immnngen ist, nach den einzelnen L~ndern geordnet, 
zusammengestellt. Aui  die Vorschriftett des u 
Deutscher Landwirtschaftlicher UntersuchungsanstMten 
und die internationalen Prfifungsvorschriften wird hin- 
gewiesen. Ein Anhang enth~Ut die Mengeneinheiten der 
Proben und die Anschriften der Samenprfifungsstellen. 

Alle am Verkehr mit  Saatgut interessierten Personen 
werden dieses Heft sicherlich immer wieder gem zu ihrer 
Orientierung nnd zum Nachschlagen benutzen. 

Lehmann  (Gatersleben) 

REFERATE 
Genetik 

HEISER jr., CHARLES B.: Variation and subspeciation in the 
common sunflower, H e l i a n t h u s  a n n u u s .  (Variation und Sub- 
speciation bei der Sonnenblnme, H d i a n ~ h u s  a n n u u s . )  
Amer. Midland Naturalist  51, 287--3o 5 (1954). 

Zahlreiehe Herkiinite yon Wild- und RnderaKormen 
der fiber einen grogen Teil yon Nordamerika weft ver- 
breiteten Sonnenblume wurden auf Versuchsfeldern ge- 
zogen und nnter vergleichender Berficksichtigung des 
Verhaltens am natfirlichen Standort  auf ihre Variation, 
Taxonomie und wahrscheinliehe Evolution hin analysiert. 
Das Variationsmuster der stark variablen Art wurde an 
der Farbe der Scheibenblfiten und der Antheren, an der 
Zahl der Strahlblfiten und dem Scheibendurchmesser so- 
wie der Gr6Be der Ach~nen genauer geprfift. Trotz ge- 
wisser Ausnahmen ist die Variabilit~t der genannten 
Merkmale denttieh geographisch diiierenziert (I Areal- 
karte). Die haploide Chromosomenzahl n = 17 wurde 
wieder mehrfach best~tigt. Aus d e n  genetischen Ver- 
halten wird geschlossen, dab es sich bei der Sonnenblume 
nut um eine einzige Art handelt, alle ihre Rassen sind ho- 
moploid, Hybridisierung ist leicht m6glich, die Abk6mm- 
linge sind voll fertil. Im Gegensatz zu des Verf. Gliede- 
rung yon 1951 werden jetzt  die natfirlich vorkommenden 
Rassen in den Rang der Unterar ten erhoben und  auch be- 
schrieben: H.  annuus  ssp. lenticularis (DoIJGL.) CKLL., 
ssp. texanus ssp. nov., ssp. annuus L. Die Kultursonnen- 
blume verbleibt im Range einer Variet~t: var. macrocar- 
pus (De.) CKLL. ES werden viele M6glichkeiten fiber die 
Herkunft  yon H. a n n u u s  und seiner Unterar ten erwogen. 
Die Gesamtart  s tammt vielleicht yon einer erloschenen 
ein]~hrigen Art ab oder yon einer solchen, die seit der 
Abspaltung yon  H.  annuus sieh selbst noch stark ver~n- 
dert hat. Ssp. lenticularis steht der Ursprungsform der Art  
wahrscheinlieh am n~ehsten, ssp. annuus entstand aus 
l en t i cu lar i s  und gab ihrerseits unter  mitheKender Anslese 
durch den Menschen der var. marcocarpus den Ursprung, 

ssp. texanus verdankt  wahrscheinlich einer Hybridisation 
zwischen eingeffihrter lenlicularis crier annuus  n i t  ether 
Wildart (H. debilis var. cucumerifolius) ihren Ursprung. 

Th. Eckardt (Berl in)  oo 

MAURIZIO, A.: Pollengestaltung bet einigen polyploiden Kultur- 
pflanzen. [Bienenabt., Liebeield-Bern, Schweiz.] Gran a 
palynol. (Stockh.), N. S., I, 59--69 (I956). 

Bei 12 Kulturpflanzen bzw. Arzneipflanzen wurde der 
Pollen diploider und polyploider Formen vergtichen. Bei 
diploidem Pollen war gegenfiber haploidem das Volumer~ 
um 162 bis 209% vergr/SBert. Bei Salvia splendens betrug 
das Pollenvolumen der tetraploiden Pflanzen 187%, das 
der triploiden lO1% und das der oktoploiden 116% des: 
jenigen der diploiden. Die Polyploiden zeigten zum Teil 
eine Verkleinerung des LXngen--13reiten-Indexes der 
PollenkSrner, eine Zunahme der Zahl der tauben K~Srner 
und der Zahl der Keimporen. Dort, wo die Haploiden 
drei Keimporen besaBen, betrug deren Zahl b e i  den 
Diploiden vier. Wo bei den Haploiden 6 Keimporen vor- 
handen waren, fanden sich bei den Tetraploiden 8 Keim- 
poren. Die Verteilung der zusgtzlichen Keimporen ist 
bei einigen Arten bei den tetraploiden mit  drei Poren 
~hnlich wie bei den zweiporigen Diploide n, in anderen 
F~Ilen sind sie zufXllig auf der Oberfi~che verteilt, die 
dadurch eine unregelm~Bige Form erh~lt, t3ei den Pollen- 
k6rnern der S a l v i a - A r t e n ,  die 6 Keimporen besitzen, die 
bei den diploiden Formen die Exine in Segmente sehr 
versehiedener GrSl3e teilen, fiihrt das Auftreten der zu- 
sXtzlichen Poren bei den Polyploiden zu einer erheblichen 
Verst~rkung dieser Erscheinung. 
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