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KURZE MITTEILUNG 
Tagungen der ArbeitsgemeinschaIt Getreidetorschung e,V. 

(De tmold ,  A m  S c h i i t z e n b e r g  9) 

I m  J a h r e  i958 p l a n t  die Arbeitsgemeinschaft  fol- 
gende Veranstal tungen : 

22 . - -25.  Apr i l  
21 . - -23.  Mat 
i O . - - l e .  Jun i  

S t / i rke-Tagung 
Zt ich te r -Tagung 
Get re idechemiker -Tagung  

16.- -18.  Sep tember  B~ickerei-Tagung 
8 . - - l o .  Oktober  Mtil lerei-Tagung. 

Schon j e t z t  l iegen zu diesen Tagungen  zahlreiche 
Anmeldungen  fiir Vortr/ ige vor. Dar t iber  hinaus ist 
wiederum mi t  einer starken Betei l igung der in- und aus-  
l~tndischen Fachwelt  bet diesen Tagungen  zu rechnen. 

BUCHBESPRECHUNGEN 
BRAUN, H. und E. RIEHM: Krankheiten und Sch~idlinge der 
KuRurpflanzen und ihre Bek~mpfung. 8 ,  neubearb. Auf]age. 
Berlin und Hamburg:  Paul Parey 1957. 376 S., 346 Abb. 
Ganzl. DM 29,8o. 

Um 29 Druckseiteil  vergrOBert, die sich aus dem Stoff 
zu einigen wichtigen, neuaufgenommenen Parasiten und 
zahlreichen neuen Abbildungen ergeben, repr/isentiert die 
neue Auflage des ,,Braun-Riehm" ein aus der einschlggi- 
gen Literatur nicht mehr wegzudenkendes Standard- 
werk, das durch seine in kurzer Folge erscheinenden Neu- 
bearbeitungen sich framer auf der H6he der Erkenntnisse 
h/ilt. Das tr iff t  sowohl ftir den allgemeinen, wie Itir den 
speziellen Teil zu, welehe die Vorztige eines wissenschaft- 
lichen Lehrbuehes mi t  denen eines popul~tren und leieht 
verst/indlichen Nachschlagewerkes far die Praxis  ver- 
binden. Wenr~ i iberhaupt  etwas dem kritischen Betrach- 
ter  bet der Durchsieht der verschiedenen Auflagen ins 
Auge f/illt, so w/ire es hfchstens die etwas wahllose Reihen- 
folge der besehriebenen Krankheiten und Sch/idlinge im 
speziellen Tell. Es scheint bet aller Wtirdigung des Ge- 
samtwerkes erlaubt,  die Frage aufzuwerfen, ob es den 
didaktischen Absicheen der Darstelluilg nicht dienlich 
sein wtirde, die Reihenfolge der Parasiten bet den ein- 
zelnen I~illturpflanzen in Zukunft etwas mehr dem 
System anzupassen. Es ist in der Tat  nicht ganz einzu- 
sehen, warum z.B. die Besprechung der an den Getreide- 
arten vorkommenden wichtigsten Nematodenarten nicht 
hintereinander erfolgt. Die offensichtliche Bezugnahme 
auf die unterschiedtichen PfIanzenorgane, welche yon den 
Parasiten befallen werden, dtirfte nicht so dominant sein, 
um die gew/ihlte Form zu rechtfertigen. Dem Werk 
weitere gute Wtinsche mit  auf den "vVeg zu geben, dtirfte 
sich bet seinem Ansehen in Wissenschaft und Praxis er- 
tibrigen. Eher ist zu erwarten, dab es bet seiner vorztig- 
lichen Aufmaehnng auch in seiner 8. Auflage bald wieder 
vergriffen sein wir& A. Hey, Berlin 

DARLINGTON, C. D. r Stu t tgar t :  Georg 
Thieme Verlag 1957. 16o S., 35 Abb., 17 Tab. Broschier t  
DM 16,5o. 

Dieses Buch fagt  auf engem Raum eine Ftille yon T a t -  
sachenmaterial  unter einem neuen Blickwinkel zusammen. 
Nach einer einleitenden Darstellung cytologischer Grund- 
begriffe und Grundkatsachen wird ein faszinierender, yon 
den pers6nlichen Ansichten des Verf. getragener Uber- 
blick tiber die RoJle nnd Bedeutung der Chromosomen in 
der Taxonomie, bet der Differenzierung, der geographi- 
schen Verteilung und Evolution der Bltitenpflanzen ge- 
geben. Es ist der erste Versuch ether Synthese wichtiger 
Gesichtspunkte der reinen und angewandten Botanik aus 
der Sicht des Cytologen. Die starke pers6nliehe Note des 
Buches dtirfte zweifellos an verschiedenen Stelleil zum 
Widersprilch herausfordern; dieser Widerspruch wird 
abet  angesichts der groBen Vorztige, die in dieser Dar-  
stellung zu sehen sind, ohne besonderes Gewicht bleiben, 
zumal die , ,Chromosomenbotanik" nicht als Lehrbuch ge- 
dacht  sein dtirfte. 

Das Buch beginne mit einem Kapite l  tiber die Chromo- 
somen (Mitose, Meiose, Chromosomenbau, Chromosomen- 
mutat ionen,  Polyploidie), in dem mi t  besonderer Aus- 
fiihrIichkeit die B-Chromosomen abgehandelt werden. 
Kapite l  I I  nnd I I I  sind den ,,Pflanzen in Gruppen" und 
den , ,Pflanzen im R a u m "  gewidmet, wobei in Kapi te l  I I  
die Beziehungen der Chromosomen zur Sys temat ik  und 

die zwischen den Arteinteilungen der Systematiker und 
den experimentellen Befunden der Cytologen bestehenden 
Unstimmigkeiten dargelegt werden. In  Kapi te l  I I I  werden 
Chromosomentikologie und -geographie da.rgestellt. Ka- 
pitel  IV (Pflanzen in der Zeit) gibt  einen Uberblick tiber 
die Problematik der Grundzahlen., tiber die Chromo- 
somenindividuali tgt  und tiber die Gruildregeln der Evo- 
lution. Die Kapi te l  V und VI sind der an Einzelbeispielen 
abgehandelten Entwicklung der Kultur- und Zierpflanzen 
gewidmet, so dab sich hinsichtlich der Evolutionsstufe 
die 3 Gruppen Wildpflanzen, Vorrats- und Nutzpflanzen 
und Zierpflailzen ergeben, die zwar ihre evolution/iren 
Vergnderuilgen wghrend dreier verschiedener Zeitrgume 
erfahren haben, abet  tiber die chromosomale Betrach- 
tungsweise miteinander verbunden werden k/3nnen. Die 
fundameiltale Bedeutung der Chromosomenbotanik liegt 
in der Aufdeckuilg der evolution/ireil Vorg/inge und ihrer 
Ursachen. Im Kul turpi lanzenkapi te l  werden im einzel- 
nen die Mannigfaltigkeitszentren, die Evolution dutch 
Wanderung und KulturmaBnahmen, die Erfindung der 
Pflanzenziichtung nnd die m6glichen Verbesserungs- 
mechanismeil umrissen. 

Bedauerlich erscheint, dab es an vielen Stellen schwierig 
ist zu erkennen, ob der VerL experimentell  gesicherte 
Tatsachen oder hypothetische, ganz pers6nliche An- 
sichten vortr/igt. So ist z, B. die Ursache des Crossing- 
over heute noch problematisch und die , ,strain theory"  
des Verf. durchaus umstri t ten.  Ebenso lassen sich hin- 
sieh• der Darstellung der , ,Polygene" (,,sehr kIeiile 
Gene mit weniger komplizierter und weniger spezifischer 
Wirkung" . . . ,  die manchmal  erkennbar stud) Einwgnde 
machen. Solche Formulierungen siild ftir denjenigen, der 
einen {3berblick tiber die Tatbest/ inde Bat, ungef/ihrlich, 
k6nnen aber diejenigen, welche diese Formulierungen als 
Fakten  werten, s tark  in die Irre Iiihren. Der Spott,  m i t  
dem die Systematik stellenweise tiberspitzt bedacht wird, 
diirfte nicht  ganz gerechtfertigt sein, da die t-Iilfsmittel, 
die die Cytologie, die Genetik, die Okologie usw. dem 
Systematiker  an die Hand geben, yon diesem heute in 
den meisteil F/illen durchaus richtig eingesch/itzt und 
auch benutzt  werden. Dartiber hinaus sollte nicht ver- 
kannt  werden, dab alte systematische Klassifizierungen 
heute noch in ro l ler  Gtiltigkeit  sind und durch moderile 
Methoden nut  best/ i t igt  werden konnten. 

Das Erscheinen dieses Buches ise ein wichtiges Er- 
eights, und die deutsche {3bersetzung dutch Dr. BRaBze 
ist sehr zu begriiBen (auf S. 51, 3. Abschn. mtil3te es 
heiBen: ,,Diese Unregelm/il3igkeiten werden bet allen 
Pflanzen, die Zwillingssamen bilden, gesteigert"), zumal 
das Original dnrchaus nicht ganz leicht zu lesen ist. 
Bedauerlich ist, dab an einigen Stellen Zeilen vergessen 
bzw. vertauscht  wurden. Seiner Bedeutung entsprechend 
w/ire zu wtinschen, dab das Buch in m6glichst v ide  H/inde 
gelangt. Als Anhang ist ein kurzer Bericht yon E. B. FORD 
tiber, ,Evolutionsvorg~nge bet Tieren" beigegeben, in dem 
besonders auf zoologische Parallelen zum botanischen 
Tell hingewiesen wird. Rieger, Gaterdeben 

SCHUCH, Dr. K.: Viruskrankheiten und ~ihnliche Erscheinungen bei 
Obstgew~ichsen. Berlin : P. Parey 1957.96 S., lo8 Abb. Bro- 
schiert DB~ 8, - - .  

Mit dieser lVIitteilung aus der Biologischen Bundes- 
anstalt ftir Land- und Forstwir tschaf t  liegt die erste voll- 
st/indige deutsehsprachige Zusammenstellung der ftir 
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Deutschland und seine Nachbarl~nder wichtigen Virus- 
krankheiten des Kern-, Stein- und Beerenobstes vor. Dem 
Verfasser, dem Direktor des Insti tutes fiir Obstbau Hei- 
delberg der BBA, istes zu danken, dab er diese lJbersicht 
auf Grund deutscher und auslg,ndischer Befunde und 
Untersuchungen mit  groBer Gewissenh~ftigkeit und unter 
Berticksichtigung nur der wirklich gesichert erscheinenden 
Erkenntnisse gibt. 

Es werden die Viruskrankheiten des Apfels, der Birne, 
der Stil3kirsche und Sauerkirsche, der Pflaume, des Pfir- 
sichs, der Aprikose und der Mandel, sowie der Himbeere, 
Stachel- und Johannisbeere und der Erdbeere besprochen, 
soweit sie in Deutschland oder anderen europ~ischen L~n- 
dern gefunden nnd nachgewiesen werden konnten. Auf 
Erscheinungen, die leicht mit  u  verwech- 
selt werden k6nnen, aber nichtvir6ser oder unbekannter  
Natur  sind, wird bei den einzelnen Obstarten besonders 
hingewiesen. Alle Beschreibungen werden durch zahl- 
reiche, sehr sch~Sne Abbildungen (Schwarz-WeiB-Fotos) 
ergXnzt. 

Eingehend werden die gegen die weitere Ausbreitung 
der Virosen zu ergreifenden Mal3nahmen besprochen : An- 
zucht und Vermehrung virusfreier B/iume durch Ank6rung 
yon auI Virusfreiheit getestetenSamen- und Reiserspender- 
b iumen  und der der vegetativen Vermehrung dienenden 
1V[utterpflanzen. Gesunderhaltung der Mutterpflanzen 
durch Yermehrung in ,,Gesundheitslagen", in denen -Vek- 
toren nicht oder in nicht nennenswerter Zahl vorkommen 
(Erdbeeren). Bereinigung der Baumschulen von sichtbar 

virusbefallenen Unterlagen und j ungen Veredlungen, Aus- 
dehnung der Quarant~nevorschriften auf Obstvirosen bei 
tmporten aus dem Ausland. 

Wenig gliicklich erscheint die Bezeichnung IRauhbl~tt- 
rigkeit ffir Pfeffinger Krankheit  und Stecklenberger 
Krankheit  der Sanerkirsche. Diese dtiriten weder unter- 
einander noch mit  der in Amerika als IRauhblXttrigkeit 
(rasp leaf) bekannten Stii3kirschenvirose identisch sein. 
Solange nicht neue Erkenntnisse unsere bisherige Vor- 
stelIung ab~ndern oder erg~tnzen, sollte man daher ftir 
diese beiden, fiir Deutschland wichtigsten Kirschenvirosen 
die bisherigen Bezeichnungen bestehen lassen. 

Das lokale Auftreten der Pockenkrankheit  (Sharka, 
plum pox) der Pflaume ist nach Auffassung der Referentin 
wohl nicht mi tde r  Einfuhr des Myrobalanen-Samens vom 
Balkan zu erkl~ren. Samentibertragharkeit dieser Virose 
ist nicht nu t  nieht bekannt,  sondern nach zahlreichen in 
Bulgarien durchgeftihrten Versuchen nicht m0glich. Es 
scheint daher angebracht, bei den belallenen B~umen im 
Wormser Gebiet noch einmal genau Sorte und Herkuni t  
zu fiberprtifen. Die Ausprggung tier Blair- und Frucht- 
symptome sowie der Blattform und Blat trandz~hnung 
st immt in auffallender Weise mit  den entsprechenden 
Merkmalen der , ,Kjiistendilska"-Pflaume iiberein. 

Diese Einw~nde beeintrS~chtigen keineswegs den Weft 
dieser Schrift, die allen, die im Obstbau und Pflanzen- 
schutz praktisch, beratend oder forschend t~itig sind, zur 
Unterrichtung tiber dieses Gebiet warm empfohlen werden 
kann. G. B a u m a n n  (Aschersleben) 

REFERATE 
Ziichtung 

ALEXANDER, D.E. :  The genetic induction o~ autotetraploidy: 
a proposal for its use in corn breeding. (Die genetische Aus- 
16sung yon Autotetraploidie: E in  Vorschlag flit ihre An- 
wendung in der Maisztichtung.) [Dept. of Agronomy, 
Univ, of Illinois, Urbana, Ill.] Agronomy J. 49, 4o--43 
(1957). 

Um in der lVlaiszfichtung die Polyploidie erfolgreich 
einsetzen zu k6nnen, mug versucht werden, tetraploide 
InzuchtstXmme zu schaffen, um mit  deren HiKe auto- 
tetraploide Heterosissorten aufzubauen. Der Verf. be- 
dient sich hierzu des rezessiven Allels el, das bei Homo- 
zygotie zum Auftreten einer wechselnden Zahl diploider 
Eizellen Itihrt. Durch wiederholte IRiickkreuzung wird 
dieses Gen in diploide Inzuchtl inien eingekreuzt. Die 
Oewinnung yon Autotetraploidie-St~mmen dutch Selbst- 
bestiiubung der ei eI-Formen ist nicht  m6glich, da el el el 
el-Pflanzen ebenfalls eine gr6gere Anzahl yon unredu- 
zierten ~ Gonen hervorbringen, was zur Entstehung yon 
sterilen Hexaploiden in e/net Menge ftihren wtirde, die 
eine merMiche Verminderung des Ertrages zur Folge 
haben miisse. Die diploiden el el-Inzuchtst~mme werden 
daher mit  tetraploiden MaisstXmmen, die yon den von 
Randolph tetraploid gemachten Yflanzen abstammen, 
gekreuzt. Die Kreuzung wird so vorgenommen, dab die 
el el-fnzuchtst~imme, die mit  dem tetraploiden Mais zu- 
sammen ~ngebaut werden, entfahnt  werden, so daf~ eine 
Best~ubung nut  dureh diploiden Pollen erfolgen kann. 
Die aus der Best~ubung unreduzierter Eizellen hervor- 
gehenden tetraploiden K/Srner lassen slch leicht von den 
geschrumpften triploiden K6rnern untersche~den und 
aus den Kolben auslesen. Die so aus verschiedenen In- 
zuchtlinien erhMtenen tetraploiden Stgmme sollen dann 
aui ihre Eignung zur Herstellung yon tetraploiden He- 
terosissorten geprtift werden. Die Analyse des Auf- 
tretens yon Aneuploiden als Ursache der verminderten 
Fertilitgt bei autotetraploidem Mais zeigt, dag der An- 
satz his um 39% dutch Aneuploidie vermindert  werden 
kann. Soweit der geringe Ertrag der Autotetraploiden 
durch fehlende genetische Ausgewogenheit bedingt ist, 
besteht Hoffnung, daG durch die Schaffung geeigneter 
tetraploider Heterosisst~tmme diese Sterilitf.t beseitigt 
werden kann;  ob dadurch auch die auf Aneuploidie be- 
ruhenden Inzuchtsch/~den zu vermindern sind, erseheint 
als sehr zweifelhaft. Schwanitz (I tamburg) o 

BAGHTEEV, F. GH.: Zur Genetik tier Gerste (Kreuzungen der wild- 
wachsenden Gerste, Hordeurm spontaneum C. Koch, mit Kul- 
turformen). Bot. Z. 41, 1591--15o3 (1956) [Russisch]. 

Einige Herkiinite yon Hordeum sponta~eum C. Koc~ 
wurden in 41 Kombinat ionen mit  mehreren Formen yon 
Kulturgerste, die zu verschiedenen Variet~tten nnd agro- 
6kologischen Gruppen gehOrten, gekrenzt. Mit sehr 
wenigen Ausnahmen wurde in den F1-Generationen s~imt- 
licher Kombinat ionen ein deutliches Dominieren der 
Merkmale des wildwachsenden Elters beobachtet (Grob- 
heit der Nhren, Grannen und Spelzen, Spindelbrtichigkeit 
und Gesamthabitus). In  der Regel dominiert hoher 
~Vuchs und Frtihreife, jedoch verhalten sich die Nach- 
kommen ein und derselben Kombinat ion beim Anbau in 
verschiedenen geographischen Lagen in manehen F~llen 
verschieden. Zweizeiligkeit dominiert unvollst~indig tiber 
Vielzeiligkeit, nutans-Typ tiber den deficiens-Typ, schmale 
Hiillspelzen fiber breite, Grannenlosigkeit tiber Begran- 
hung (unvollst~ndig), bespelzt tiber nacktk6rnig, Be- 
haarung an Blattscheide und -spreite fiber Niehtbe- 
haarung, Kapuzen tiber Grannen, dunkle Nhren- nnd 
Kornfarbe fiber helle. In  bezug auf die quant i ta t iven 
Merkmale sind die F~-Bastarde kein fiberzeugendes Ma- 
terial ftir sichere Schlugfolgerungen; sie zeigten iippigen 
und gesunden Habitus und keine Depressionserschei- 
nungen;  starke Anf~tlligkeit ftir Rost und Mehltau do- 
minierte fiber schwache. In  der F 2 wurde im allgemeinen 
ein merkliches Absinken der ProdnktivitSAselemente der 
Bastarde im Vergleich mit  dem besseren Kulturelter 
beobachtet, abet auch (in der Mehrzahl der Fiille) Ab- 
sinken der Schartigkeit. Als Neubildungen in der Fe 
wurden registriert: das Erscheinen yon Individuen mit 
stark verktirzten Grannen aus einer Kreuzung begrannter 
Formen untereinander und das Heransspalten einzelner 
Winterindividuen aus Kreuzungen normater Sommer- 
formen. Die Isolierung konstanter Fa-Familien mit  be- 
s t immten morphologischen Merkmalen gelingt nicht 
immer, besonders wenn die 1Vierkmale dominant  sind 
(konstante Familien mit  nicht zerfallenden Spindeln ge- 
lang es nicht in den F a zn isolieren). Obwohl sich die 
typischen Eigenschaften der Gersten der japanischen 
agro-Okologischen Gruppe als rezessiv erweisen, lassen 
sie sich nicht in beliebigen Kombinationen rekombinieren, 
sondern bleiben etwa wie gekoppelt. - -  Kreuzungen von 
wildwachsendem H_ spo~ta~eum mit Kulturformen 
k0nnen fiir praktische Ztichtungszwecke nieht empfohlen 
werden. I.  Greben~dikov (Gatersleben) o 


