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zukreuzen. Die Mischung einer Wildart mit einer 
Kultursorte wfirde hier zu Fehlschltissen fiihren, weil 
nut  ein Merkmal des einen Elter einer Fiille yon ntitz- 
lichen Merkmalen des anderen Elter gegentibersteht. 
Der Divergenzeffekt wird deshalb nur da ein brauch- 
bares Ergebnis liefern, wo sich die guten Eigenschaften 
der beiden Eltern zahlenm~iBig die Waage halten. In 
gewissem Umfang ist allerdings durch Verschiebung 
der Mischungsverh/iltnisse der beiden Eltern ein ge- 
wisser Ausgleich zu erzielen. Ein Divergenzeffekt 
kann zuweilen auch beobachtet werden, wo er nach 
einfachen fdberlegungen eigentlich nicht zu erwarten 
ist. So konnte z. B. LYSSENKO (1949) Ieststellen, dab 
frostanf/illige Winterweizen im Gemisch mit winter- 
harten Sorten den Frost leichter ertragen als im Rein- 
anbaLl.  

Es soll hier nicht unsere Aufgabe sein, auf die Viel- 
zahl der M6glichkeiten hinzuweisen, die die Ursache 
eines Divergenzeffektes bilden. Wenn es j edoch darum 
geht, eine Form- und Farbverbesserung durch die 
Ztichtung zu erzielen, wird ein Test hinsichtlich der 
H6he des Divergenzeffektes keinen AufschluB fiber die 
Kreuzungseignung zweier Eltern geben k6nnen, well 
in diesen Ffillen nicht nach der Menge der produzier- 
ten organischen Masse, sondern lediglich nach Formen 
gefragt wird, die zwar Itir den Menschen yon Bedeu- 
tung, Itir die Art aber sehr zweifelhaft sein k6nnen. 
Ebenfalls wird fiber eine Kreuzungseignung kein Auf- 
schluB zu erhalten sein, wenn der Divergenzeffekt auf 
dem Zusammenwirken yon Serien aus mehr als 2 
allelomorphen Genen beruht, denn jeweils mehr als 
2 solcher Gene k6nnen bei der Kombination in einer 
diploiden Art nicht vereint werden (bei gewtinschter 
Homozygotie pro locus sogar nur jeweils ein Allel). 

Der erfahrene Ziichter wird in vielen F/illen auch 
ohne vorherige Prtifung des Divergenzeffektes eine 
Entscheidung fiber die Kreuzungseignung seiner StOrm- 
me und Sorten f~tllen k6nnen. Bei einigen Pflanzen- 
arten dagegen ist diese meet  oder weniger ,,geffihls- 
m~tgige" Einsch~tzung seer schwer, bier wiirde ein 
Test des Divergenzeffektes eine gewisse Bedeutung be- 
sitzen. 

Im Zusammenhang mit der Frage der unterschied- 
lichen Leistungsf~thigkeit yon Genotypen im Rein- und 
Mischanbau steht die Anlage yon Sortenpriifungen. 
Versucht man doch besonders in letzter Zeit auf Grund 
wahrscheinlichkeitstheoretischer {2berlegungen, die 
Gr6Be der Versuchsparzellen auf ein Mindestmal3 zu 
reduzieren und die Anzahl der Wiederholungen in 

wahlloser Verteilung zu erh6hen (MuDRA 1952/53). Im 
Extrem Iiihrt dies dazu, dab eine Wertpriifung an- 
n~thernd einem Genotypengemisch gleicht, weil die 
Bert~hrungsm6gliehkeiten unterschiedlicher Genoty- 
pen ungeheuer ansteigen. Es ergibt sich daraus nicht 
nur eine Verschiebung der relativen Leistungswerte 
zwischen Rein- und Mischanbau, sondern aueh eine 
Ver~nderung der Leistung der einzelnen Genotypen 
zueinander. Da eine Wertpriifung den Leistungswert 
des betreffenden Oenotyps bzw. der Sorte bei Rein- 
anbau wiedergeben soll, ist einer Prtifung, in der die 
AuflSsung einer Parzelle beinahe bis zum Einzelindivi- 
duum getrieben wurde, kein allzu grol3er, repr~isen- 
tativer Wert beizumessen. Anders ist es, wenn aus 
normalen Parzellen eine groBe Zahl von Einzel- 
pfianzen entnommen und diese nach neueren Gesichts- 
punkten verreehnet werden (MuDRA ~952/53). 

Zusarnmenfassung 
Es kann gezeigt werden, dab je nach der genotypi- 

schen Zusammensetzung eines Sortengemisches die 
einzelne Sorte einen yon der Leistungsf/ihigkeit des 
Reinanbaues unabh/ingigen Wert erh/ilt. Daraus er- 
gibt sich die Bedeutung der Genotypenmischung fiir 
die Erzeugung yon Sorten. Auf eine eventuelle M6g- 
lichkeit zur Auffindung geeigneter Kreuzungspartner 
wird hingewiesen. Letztlich wird hervorgehoben, dab 
bei der Anlage yon Wertprfifungen die Teilstttcke so 
groB gew~ihlt werden mfissen, dab sich die verschie- 
denen zur Priifung kommenden Genotypen nicht be- 
einflussen und dadurch ihre Ertragsfiihigkeit im Misch- 
anbau stat t  wie erforderlich im Reinanbau zeigen. 
Zwischen Misch- und Reinanbau bestehen hinsichtlich 
der Ertragsf~ihigkeit keine gesicherten Beziehungen. 
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Eine verein{achte Methode der Embryokultur bei Getreide 
Von MECHTILD ROMMEL 

Die Methode der Embryokul tur  ist schon seit l~nge- 
rer Zeit bekannt, aber sie wird noch verh~tltnism~tBig 
wenig in breiterem Rahmen angewendet. Seitdem 
unter Verwendung eines Fertigpriiparates zur Her- 
stellung der N/ihrb6den eine wesentliche Vereinfachung 
der Methode erzielt werden konnte, ist es m6glich, 
serienm/iBig Pflanzen damit anzuziehen. Die Embryo- 
kultur sollte darum nun auch Eingang in die prak- 
tische Pflanzenziichtung finden. 

Die Embryokul tur  besteht darin, dab der  Embryo 
v o m  Endosperm abgel6st und dieses dutch einen 

Agar-N~ihrboden oder durch eine N~ihrl6sung ersetzt 
wird. Damit werden einmal Wechselwirkungen zwi- 
schen dem Embryo und dem Endosperm, die eine Ent-  
wicklung des Embryos hemmen oder verhindern k6nn- 
ten, ausgeschaltet, und zum andern wird bei kiimmer- 
licher Ausbildung des Endosperms dieses durch die 
vollwertige N~hrl6sung ersetzt, so dab dem Embryo 
auf diese Weise die zum Wachstum n6tigen Stoffe zu- 
gefiihrt werden. Die Verwendung der Embryokultur  
kann daher unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten 
erfolgen: 
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1. Zur Anzucht von Art- und Gattungsbastarden, 
die unter normalen Bedingungen keine keimfiihigen 
Samen ausbilden warden. 

Art- und Gattungsbastarde werden ill der heutigen 
Ziichtung immer mehr hergestellt, gber ihre Anzucht 
bietet oft groge Schwierigkeiten. Nachdem die Kreu- 
zung zwischen Pflanzen verschiedeller Arten oder 
Gattungell gelungen ist, wird in vielen F~illen oft kein 
keimfghiger Samen ausgebildet, weft entweder der 
Embryo ilach einer gewissen Zeit abstirbt oder kein 
Endosperm ausgebildet wird. In beiden Fgllen kann 
man trotzdem eine lebensfiihige Pflafize erhalten, 
wenn der Embryo herauspr~ipariert und mit Hilfe einer 
N~thrl6sung allgezogen wird. 

2. Zur Verktirzung der Gesamtvegetationsdauer ei- 
ner Pflanze, indem durch die Entfernung des Endo- 
sperms der Embryo keine Keimruhe durchl~nft. 

Hierbei handelt es sich darum, dab der Embryo aus 
dem unausgereiften Samen herausgelSst wird und so 
llicht die Zeit his zur endgiiltigen Ausreife und das 
Stadium der Keimruhe durchl~tuft. Schon wenige 
Stundell, nachdem der Embryo auf den N~ihrboden ge- 
setzt wurde, zeigt sich ein differenziertes Wachstum, 
und w~ihrend die an der Mutterpflanze verbliebenen 
Samen unter Umst~nden noch Wochen his zum Aus- 
reifen brauchen, w~ichst schon die n~chste Pflanzen- 
generation heran. Es ist somit sehr leicht m6glich, 
unter Anwendung der Embryokultur  mehrere Genera- 
tionen an Stelle einer in einem Jahr  heranzuziehen. 

Eine vereinfachte Methode der schon mehrfach be- 
schriebenen Embryoknlturen [BRINK et al. (1), KEIM 
(2), K ~ r  et al. (3), LE~z (4), RANDOLPH (5), RAPPA- 
eOl~X (6), SACHER (7)] ist sehon seit l~ingerer Zeit hier in 
Gebrauch und soll im folgenden kurz fiir die Anwen- 
dung bei Gramineell beschrieben werden. 

Ausrtistuhg: Ein besonderer Raum ftir die fJber- 
tragung der Embryonen stand nicht zur Verfiigung. 
Die f3bertragung des Embryos anf den N~ihrboden 
kann im Gew~tchshaus oder im Laboratorium erfolgen. 
Auf dem Arbeitstisch wird ein in eine 2%ige Lysol- 
16sung getauchtes Tuch gebreitet und auf ihm s~imt- 
liche Arbeiten durchgefiihrt. Zum Herauspr~iparieren 
des Embryos wird eine Lanzettnadel (Skalpell) und eine 
Pinzette gebraucht, die beide in einem Glas mit 950/0 - 
igem Alkohol stehen. Ein kleiner Spiritusbrenner diellt 
zum Trocknen der Nadel und der Pinzette vor Ge- 
brauch. 

N~ihrboden: Eine wesentliche Vereinfachung der 
bisher beschriebenell Methoden bietet die Verwendung 
yon D i f c o  O r c h i d  Agar ,  einem Fertigpr~iparat, das 
in der g~trtnerisehen Praxis zur Anzucht von Orchideen- 
samen verwendet wird. Es ellth~ilt alle zum Aufbau der 
Pflanze ll6tigen N~thrstoffe und braucht darum nur 
nach Vorshhrift zubereitet zu werden. Anstelle der an- 
gegebellell 3,7 g Orchid Agar per loo ccm Wasser wur- 
dell in unserenVersuchen allerdings llur 3 g per loo ccm 
gebraucht, um den N~ihrboden etwas geschmeidiger zu 
machen. In  Voruntersuchungen wurde auBerdem fest- 
gesteltt,.dal3 die Menge Orchid Agar per loo ccm noch 
betr~tchtlich herabgesetzt werden kanll, ohne dab ein 
vermindertes Wachstum eintritt. Zur Herstellung der 
N~thrb6den wird das weiBliche Pulver in destilliertem 
Wasser zum Kochen gebracht, wenn m6glich im 
Wasserbad, da es sonst leicht anbrennt. Die Fliissig- 
keit wird noch heiB in kleine Schraubgl~iser eingeffillt 
(Schraubgl~ser etwa 7 cm hoch, 2--3 cm Durchmesser, 

Bakelitverschlul3) und zwar soviel, dab das Glas zu 
einem Drittel geffillt ist, und dann der VerschluB bis 
zum Anschlag geschlossen. Die Gl~ser werden ftir 15 
Minuten bei 121~ sterilisiert. Da hier l~ingere Zeit 
kein Sterilisator zur Verffigung stand, wurden die 
Gliiser in einem einfachen Haushalts-!Jberdrucktopf 
sterilisiert, der sich hierbei bestens bew~thrt hat. Nach 
dem Sterilisieren werden die Glaser ein- bis zweimal ge- 
schfittelt, um das Niederschlagswasser yon der inneren 
Glaswand abzuwaschen. Dann werden sie in halb- 
schr~ger Lage zum Erkalten aufgestellt. Die halb- 
schr~ige Oberfl/iche des N~hrbodens erleichtert sp~ter 
das Aufsetzen des EmbrYOS. Man kann die N~ihrb6den 
bei Raumtemperatur  oder im Ktihlsehrank ffir l~in- 
gere Zeit aufbewahren, doch sollten sie llach etwa drei 
Wochen nicht ~ e h r  verwendet werden. 

Methode der Embryofibertragung 
1. Die  V e r w e l l d u n g  y o n  u l l r e i f e n  S a m e n  

Schon wenige Tage nach der Befruchtung kann der 
Embryo yore Endosperm herausgel6st und auf dell 
N~hrlooden gesetzt werdell. Am besten geeignet dazu 
ist allerdings der Embryo erst 18 bis 21 Tage llach der 
Befruchtung, wenn sich das Korn in dem Stadium 
zwischen Milch- und Gelbreife befindet. Sp~iter l~il3t 
sich der Embryo schwerer herausl6sell, aber es ist wich- 
fig, dab auch dann alle ihm anhaftellden Teile der Sa- 
menschale entfernt werden. Eine Oberfl~ichen-Sterili- 
sation ertibrigt sich bei grtinen Samell, wenn diese yon 
Gew~ichshauspflanzen stammell und die Gew~chs- 
h~iuser frei roll  Sch~idlingen und Krankheiten gehalten 
werden. Bei Samen voll Freilalldpflanzen ist oft eille 
Oberfl~ichen-Sterilisation angebracht. Hierzu wird der 
Samen fiir 2 Minuten in einer 6o%igen Atkoholl6sung 
geschtittelt, danach gleieh in eine o,1%ige Quecksilber- 
chloridl6sung tiberftihrt und darin ftir 3--5 Minuten 
belassen. Die Samen mfissen allschlieBend mindestens 
dreimal in destilliertem Wasser abgesptilt werdell 
[nach YAMASAKI (8)]. 

Zum HerausprXparieren des Embryos wird der Sa- 
men zwisehen Daumen nnd Zeigefinger genommen 
(H~inde vorher in 2%iges Lysol tauchen !) nnd die Sa- 
menschale mit der Lanzettnadel um dell Embryo her- 
um eingeritzt. Mit der Pinzette l~Bt sich nun die Sa- 
mellschale leicht zurtickstreifen und der Embryo mit 
Pinzette oder Nadel leieht herausheben. Er  wird nun 
in das rasch ge6ffnete Glaschen eingesetzt, d. h. nur 
mit dem Scutellum leicht auf die Oberfl~iche aufgelegt, 
wobei die Plumnla zur 0ffnung zeigen soll. Dann wird 
schnell wieder verschlossen ulld das Gl~ischen unter 
einer zus~ttzlichen Beleuchtung, m6glichst in einem 
geschlossenen Kastell, aufgestellt. Die Raumtempera- 
tur  soll nicht tiber 21 ~ C liegen. 

2. D ie  V e r w e n d u l l g  y o n  t r o c k e n e n  S a m e n  
Wenn ausgereifte Samen zur Embryokultur  ver- 

wendet werden sollen, muB in jedem Fall erst eine 
Oberfl/ichen-Sterilisation erfolgen. Sie erfolgt in der 
gleichen Weise wie die der unreifen Samen, doch kann 
bei trockellen Samell die Behandlullg mit Queeksilber- 
ehlorid bis auf 6 Minuten ausgedehnt werdell. Nach- 
dem die Samell abgespfilt sind, werden sie, ebenfalls 
in destilliertem Wasser, ftir einige Stundell, am besten 
fiber Nacht, eingeweicht. Danach wird das Wasser 
abgegossen, der Sarnen auf Filterpapier gelegt und der 
Embryo, wie bereits beschriebell, herauspr/ipariert. 
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Es ist sehr wesentlich, dab bei al len beschr iebenen 
Arbe i t en  rasch gearbei tet  wird. N u t  auf diese Weise 
s ind Verluste durch Verunre in igungen  der N~ihrb6den 
zu vermeiden.  

Nach 8 - -1o  Tagen  k a n n  die junge  Pf lanzebere i t s  in  
Erde  gepflanzt  werden.  Die Erde  wird hierzu rein ge- 
siebt u n d  st~indigfeucht gehalten,  u m  das Anwachsen  
u n d  Umgew6hnen  der j ungen  Pfl~inzchen zu erleich- 
tern.  W e n n  sorgf~iltig vorgegangen wird, t r e ten  auch 
hierbei keine Verluste ein. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
BUTIN, H.: Die blatt- und rindenbewohnenden Pilze der Pappel 
unter besonderer Berllcksichtigung der Krankheitserreger. (1. Auf- 
lage.) (Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstal t  
fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, Heft 9L) 
Berlin: Paul Parey 1957. 64 S., 52 Abb. Brosch. DM 7 , -  

Die grol3e wirtschaftliche Bedeutung eines verst~irkten 
Anbaues sowie die Notwendigkeit ether intensiven ztich- 
terischen Bearbeitung der Pappel werden heute allseitig 
anerkannt.  Bedingt dutch die zahlreichen blatt-  und 
rindenbewohnenden Pilze, die an der Pappel sch~digend 
auftreten k6nnen, und die leider im Schrifttum sehr ver- 
streuten Angaben dariiber, ist in der Regel nur  noch 
einem Phytopathologen die Differenzierung einzelner 
Krankheitserreger m6glieh. Es ist daher das Verdienst 
des Verfassers, in einer zusammenfassenden Darstellung 
die schwierige Bestimmung yon pilzliehell Schader- 
regern auf den angeftihrtert Substraten einem gr6Beren 
Interessentenkreis, hierbei wird im besonderen an die 
Forstpflanzenztichtung zu denken sein, zug~inglich ge- 
macht zu haben. In  Anbetracht  der MSglichkeit, dab 
neben den in Deutschland zur Zeit bekannten Krank-  
heitserregern eventuell in Zukunft  mit  dem Auftreten 
weiterer hier bisher noch unbekannter  Sch~idlinge ge- 
rechnet werden muB, ist die Einbeziehung aueh soleher 
pathogener Formen, die bisher vornehmlich im Ausland 
wirtschaftlich bedeutsam waren, besonders zu begrfiBen. 

Der Beschreibung der einzelnen Pilze gehen kurze An- 
gaben tiber Beobachtungen hinsichtlich der H~.ufigkeit 
einiger rindenbewohnender Pilze und tiber ihre Verteilung 
auf der Pappel, die u . a .  interessante Anregungen ftir 
Pitzsoziologen bieten, voraus. Im Gegensatz zu den 
wenig ausgepr~gten Beziehungen der blat tbewohnenden 
Pilze untereinander sind beim gleichzeitigen Auftreten 
mehrerer rindenbewohnender Pilze im Hinbliek auf die 
Abgrenzung ihrer Siedlungsfelder deutliche GesetzmSoGig- 
keiten zu beobachten. 

Bemerkenswert ist, dab yon der groBen Zahl der auf 
Pappeln auftretenden Krankheitserreger in Deutschland 
bisher nur  wenige - -  besonders der Rindentod (Dothi- 
chizc~ populea) ! - -  aktuell geworden sind. 

Zu den Rostpilzen sei noch erg~nzend die Bemerkung 
gestattet, dab Melampsom l a r ~ c i -  populina und Melam- 
psom cdlii--populim~ im Herbst  und Winter  gut an den 
lokal untersehiedlich ausgebildetell Teleutosporen zu 
uI~terseheiden stud, da sic im ersteren Falle blattober- 
seits, im zweiten hingegen blat tunterseits  ausgebildet 
werden. Wiinsehenswert ffir eille Neuauflage w~ren, so- 
welt bereits m6glich, bet den einzelnen Krankheitserre- 
gem Hinweise ftir eventuelle Bek~mpfungsmal3nahmen 
prophylaktischer bzw. curativer Art. 

Zusammenfassend kann  die mit  vorztiglichen Zeich- 
nungen ausgestattete Broschtire allen mit  der Pappel 
wissenschaftlich oder praktisch Arbeitenden sehr emp- 
fohlen werden. W. Regle~', Eberswalde. 

HEBERER, G. und zahlreiche Mitarbeiter: Die Evolution der Or- 
ganismen. Ergebnisse und Probleme der Abstammungs- 
lehre. 2. erweiterte Auflage, 5. Lieferung. Stut tgart :  
Gustav Fischer 1957. IV + 252 S., 75 Abb. Subskriptions- 
preis DlV[ x8,5o. 

Nach l~ngerer Pause ist nunmehr  die vorletzte (fiinfte) 
Lieferung der grogangelegten Evolutiollslehre deutscher 
Fachgelehrter erschienen. Sic enthalt  den yore Heraus- 
geber selbst verfaBten Beitrag zur Theorie der additiven 
Typogenese (57 S.), der den drit ten Hauptteil  des Ge- 
samtwerkes (Kausalit~t der Phylogenie) mit  der Dar- 
stellung seines zentralen Problems abschlieBt, gleichsam 
die iibrigen Kapitel umMammernd. Sodann wird der 
vierfie Haupttei l :  ,,Die Phylogenie der Hominiden" mit  
den Kapiteln fiber die Stellung der Hominiden im Rahmen 
der Primaten (33 S.), bearbeitet von C. v. KROGH, und tier 
Fossilgeschichte des Menschen (158 S.), verfaGt von 
W. GIESELER, begonllell. Die letzte (VI.) Lieferung, die 
noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird sich dannn ab- 
schlieBend mit der Genetik der menschliehen Rassen- 
bildullg (REcI~E und LEHMANN) und ether Stammes- 
geschichte des Seelischen (v. EIC•STEDT) besch~itigen. 

Die bereits ill der Erstauflage (1943) yore Herausgeber 
unter  dem Begriff der additiven Typogenese formulierten 
Vorstellungen fiber die kausalen Grundlagen der Evo- 
lution sind im wesentlichen eine prinzipielle Auseinander- 
setzung mit  der Frage, ob ffir die Gesamtphylogenie 
zwei voneinander grunds~tzlich verschiedene Mechanis- 
men: Makro- ulld Mikroevolution angenommell werden 
mtissell oder nicht, bzw. anders ausgedrfickt: k6nnen die 
v o n d e r  experimentellen Genetik, speziell der modernen 
Populationsgenetik, in den letzten Jahrzehnten erar- 
beiteten Vorstellungen tiber die Ents tehung der niederen 
systematischen Einheitei1 (Rassen, Arten und Gattungen) 
als ausreichend nlld vollgtiltig zutreffend auch ftir die 
Gesamtphylogenie h6herer Kategorien angesehen werden ? 
Die Hauptbedenken kommell vor allem yon palaeonto- 
logischer Seite (ScnlND~WOLF) und sttitzen sich vornehm- 
lich auf die Erscheinung der sog. Typensprtinge, d. h. des 
mehr oder weniger pl6tzlichen Auftretens neuer Or- 
ganismentypen im Laufe der palaeontologischen Fund-  
serien. Diese sollen auf einen Wechsel der typenloil - 
denden und typenausgestMtenden Entwicklungsphasen 
(Typostrophismus) verschiedener Kausierung beruhen. 
Demgegeniiber weist der Verfasser an Hand neuerer Be- 
arbeitungen des einschl~gigen Materials naeh, dab solehe 
Typensprtinge nicht anftreten, weil die Bauplantypen 
llicht abrupt  de novo entstehen, sondern schrittweise und 
mit  v611ig verschiedellem Tempo der einzelnen Charaktere. 
Vielmehr entwickeln sich die einzelnen Merkmale weit- 
gehend unabh~ngig voneinander und summieren sich 
Stufe um Stufe sehliel31i@ zu einem neuen Bauplantypus 
in Form einer Mosaike•olution, ftir die der Ausdruck 
additive Typogenese get~rigt wurde. Demnaeh wtirden 
die yon der experimentellen Phylogenetik an rezenten 
Organismell festgestellten Mechallismen v611ig ausrei- 
chen, um die Kausa l i t i t  der Evolution i iberhaupt  zu 
interpretieren. Diese ftir die phylogenetisehen Vor- 
stellungeI1 grundlegenden Auseinandersetzungen dfirfen 
als Kernsttiek des Gesamtwerkes gelten und sind ftir jede 
phvlogenetische Qberlegung wichtig. 

Im Beitrage v. I~o~Hs wird versueht, dureh eingehende 
Vergleiche der einzelnen Organe, GliedmaBen und anderer 
Skeletteile, insbesolldere des Schidels und des Gehirns, 
das phyletische VerhS~ltnis zwischen dem Menschen, den 
Praehominillell und den Pongiden sowie ihrell Ur- 


