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REFERATE 
Genetik 

ERICKSON, H. T. and W. H. GABELMAN: The effect of distance 
and direction on crosspollination in onions. (Die Wirkung der 
Entfernung und Richtung auI die Kreuzbestgubung der 
Zwiebeln.) Proc. Amer. Proc. Amer. Soc. HIorticuls 
Sci. 68, 351--357 (1956). 

Ffir die Saatguterzeugnng yon Zwiebel-F1-Bastarden 
i s t e s  wesentlich zu wissen, in welchem Verhgltnis und 
in weleher Anordnung die pollensterilen Samentrgger 
und die normal fergilen Pollenspender zu pflanzen stud. 
Die Anlage des Versuches in Madison, Wisconsin, in den 
Jahren 1952 und 1953 wird genau beschrieben. Dieser 
Versuch wurde kreisf6rmig angelegt, mit  der pollen- 
fertilen Sorte im Zentrum. Die Reihen der Samentr~tger 
(pollensterile Inzuchtlinien oder Hybriden) folgten in 
gleichm~Gigen Absignden. Die Abstgnde in der Reihe 
wurden ebenfalls variiert. Die Bewertung erfolgte an 
Hand des Samenansatzes je Blfitenstand. Die Samen- 
produktion nahm m i t d e r  Entfernung yon den Pollen- 
lieferanten ab. Die Verteilung erwies sich als halblog- 
arithmisch. Der Wind oder ein gerichteter Insektenflug 
hat ten keinen Einflng. Eine Abbgngigkeit des Samen- 
ansatzes yon der Anzahl und dem Abstand der pollen- 
ferfilen Pflanzen wurde nieht gefnnden. 

M. Zwintzscher, Kdln- Vogelsang o 

HACKBARTH, J.: Die Gene der Lupinenarten. I I I .  Weille Lupine 
(Lupinus albus). [Max-Planck-Inst. f. Zfichtungsforschg., 
Erwin-Baur-Inst. ,  Zweigst. Scharnhorst.] Z. Pflanzen- 
zfichtg. 37, 185--191 (1957). 

Lupinus albus isL seit dem Altertum in Kultnr,  zeigt 
aber gegeniiber L. angusti/olius und L. Zuteus geringere 
Mutabilitgt. Behandlung mit  1R6ntgenstrahlen brachte 
wesentliche Wirkungen ersL bet Samen hervor, die 
36 Std. vorgequollen waren. - -  Insgesamt werden yon 
der Weil31upine 11 Gene besehrieben, yon denen zwei die 
Blattfarbe, 5 denWachstumsrhythmus,  3 denAlkaloidge- 
halt  und 1 die Wurzelbildung steuern. Eine gewisse 
{Jbersfimmung rail L. angusti/olius und luteus besteht 
in der Mutabilitgt der Blattfarbe, des Wachs• und 
des AlkMoidgehaltes. - -  Zur Erzielung frfihreifer Soften 
der WeiBIupine scheint kiinstliche Mutationsausl6sung 
angebracht, denn die kurzwfiehsigen Formen reifen 
friiher als die langwiichsigen. AuBerdem liegt in den 
betreffenden Genen eine erfolgversprechende Mutations- 
rate vor. Natho, Grei/swald 

HAFEN, L. and E. C. STEVENSON: The relative combining abilities 
of normal versus male-sterile mutants of tomatoes. (Die relative 
Kreuzungsfghigkeit normaler Tomaten miL m~tnnlich 
sterilen Mutanten.) Proc. Amer. Soc. Horticult. Sci. 68, 
429--432 (~956). 

In  Feldbest~tnden der Tomatensorten ,,Garden State" 
und ,,Rutgers" wurden mgnnlich sterile Pflanzen gefun- 
den. Es sollte geprfift werden, ob diese die gleiche 
Kreuzungsf5higkeit besitzen wie normale fertile Pflanzen 
in Kreuzungen entstandener Sorten. Eventuelle Diffe- 
renzen sollten am frfihen und am Gesamtertrag und an 
der Fruchtgr6ge der Bastarde gewonnen werden. - -  Im 
ersten Experiment (1951) wurden 4mSnnlich sterile 
Mutanten und die normale Sorte Garden State und eine 
Mutante und die normal IertiIe Sorte Rutgers m i t d e r  
Sorte Pritehard gekreuzt und die F1-Nachkommen- 
sehaften auf Ertrag getestet. Im zweiten Experiment 
wurden je Line Mutante und die normalen Soften mit  den 
SorLen Pritchard, Alpine und Bounty gekreuzt und die 
Nachkommenschaften wie im ersten Versuch behandelt. 
- -  Das Ergebnis war, dab kein Untersehied zwischen 
fertilen Linien nnd Mutanten der Sorte Rutgers bezfiglich 
friihem Ertrag und Fruchtgr613e gefunden wurde. Es 
seheinen aber Unterschiede innerhalb der Sorte Rutgers 
in Verbindung mit Testsorten zu bestehen. Innerhalb 
der Sorte Garden State wurden Kombinationsunterschiede 
gefunden. Kombinationen mit m~tnnlieh sterilen Partnern 
reiften spgter. Auch der GesamLertrag war untersehied- 
lich. Die gefundenen Differenzen kSnnen nicht auf 
die Sterilitgtsgene selbst bezogen werden, weft bekannt  
ist, daG z. B. yon der Sorte Rutgers verschiedene Linien 
existieren. Obgleich kein groBer Uns zwischen 

Mutanten und normal fertilen Linien besteht, empfehlen 
die Verff. doeh, diese Umstgnde zu bedenken, wenn eine 
normal fertile Linie durch Line pollensterile Mutante 
ersetzt werden soil. M. Zwinlzscher, Kdln- Vogelsang 

HONMA, 8HIGEMI: A bean interspecific hybrid. (Ein Boh- 
nen-Artbasdard.) J. Hered. 47, 217--22~ (1956) �9 

Nach Kreuzung yon Phaseolus vulgavis mit 2~ acuti- 
/olius wurden I-Ifilsen angesetzt, die aber nicht ausreiften; 
die Embryonen gingen im Zeitraum zwischen 3 und 24 Ta- 
gen nach der Bestgubung zugrunde. Dutch Embryo- 
kultur  in vitro konnten 4 Fz-Pflanzen erhalten werden. 
Beide Elternarten besitzen 2 n = 22 Chromosomen. An 
Wurzelspitzenmitosen konneen keine auff~tlligen Unter- 
schiede zwischen den Chromosomens~ttzen der Eltern- 
arten und dem des Bastards festgestellt werden. Die 
Elternarten unterscheiden sich in BlaLtgr613e und -gestalt, 
Samengr6Be und Resistenz gegen Xanthomonas phaseoli. 
Die Fa des Bastards zeigte diese Merkmale in quanfitati-  
ver Abstufung. R. Hesse, Fulda 

ORR-EWING, A. L.: Controlled pollination techniques for the Doug- 
las fir. (Technik kontrollierter Bestgubung bet der Doug- 
lasie.) [Brit. Columbia Forest Serv., Victoria, Canada,] 
Forest Sci. 251--257 (1956). 

Genaue Angaben fiber die Durchfiihrung Lines such 
ffir die ForstpflanzenziichLung wichtigen Verfahrens. Es 
wird n. a. gezeige, dab aufbewahrter alter Pollen wohl 
noch recht gut keimfghig sein kann, dab aber trotzdem 
seine Befruchtungsfghigkeit nur  mehr sehr gering ist. 

Schmucker, G6ttingen o 

PETROV, D. F.: The r~le played by apomixis in heterosis fixation. 
Die Bedeutung von Apomixis fiir die Fixierung der Hete- 
rosis.) Dokl. Akad. Nauk SSSR 112, 954--956 (1957) 
[Russisch]. 

Unter Verwendung von Li tera turangaben (meist 
amerikanischer und skandinavischer Genetiker) werden 
0berlegungen fiber Line M6glichkeit der Gewinnung yon 
Formen rail erblich fixierter diploider Apomixis ange- 
stellt. Dadurch k6nnte man Sorten mit  starker, fixierter 
Heterosis bet denjenigen Objekten zfichten, bet welchen 
sonst eine Gewinnung solcher Soften kaum mSglieh ist, 
wie etwa Roggen, Klee u. a. 

I. Greben~ikov, Gatersleben 

POOLE, C. F.: Improvement in tomato ascorbic acid content. (Ver- 
besserung des Ascorbins~turegehaltes bet Tomaten.) [Univ. 
of Hawaii Agrieult Exper. SLat., Honolulu.] Proe. Amer. 
Soc. Horticult. Sci. 68, 443--451 (1956). 

Verf. berichtet fiber Versuche und Ergebnisse yon 
1947 bis 1955 in Hawai, Tomaten zu zfiehten, die in sich 
die bet den Eltern getrennten Eigenschaften: Hoher 
Gehalt an Ascorbinsgure (AS) und groBe Fruchtgr6ge 
vereinigen. Dazu kam, dab nach der dritten Generation 
die Resistenz gegen drei Tomatenkrankheiten (gray leaf 
spot, spotted wild virus und Fusariumwelke) e ingekreuzt  
wurde. Die Zfichtung auf hohen AS-GehaFc ging schneller 
voran als die auf gute Fruchtgr6Be. Offensiehfiich sind 
die Gene ffir AS-Gehalt bet den Eltern vorzugsweise 
dominant  und meisL heterozygot verteilt, die die Frucht- 
gr6Ge bestimmenden Gene aber recessiv und prakfisch 
homozygot verteilt. Die im einzelnen beschriebenen 
Zfichtungsversuche ffihrten 1955 zu einem Stamm mit 
ann~hernd den gewfinschten Eigenschaften. 

W. Franke, Bonn o 

VALENTINE,  D. H.: Studies in British primulas. V. The inheri- 
tance of seed compatibility. (Untersuchungen an britischen 
Primeln. V. Die Vererbung der Samentaugliehkeit.) 
(Durham Coll., Univ., Durham.) New Phytologist 55, 
3o5--318 (1956). 

Die Samenausbildung h~tngt vom Zusammenwirken 
yon mfitterlichem Gewebe mit  Endosperm und Embryo- 
gewebe ab. Teilt man dem Genom der Elternarten einen 
best immten numerischen ,,Erbwert" zu, so ergeben sieh 
daraus die Erbwerte der an der Samenausbildnng betei- 
ligten Gewebe dureh Addition der in ihnen enthaltenen 
Genome. ~;ber die F/ihigkeit der Gewebe, bet der Samen- 
bildung zusammenzuwirken, gibt das,,Erbwertverh/iltnis" 
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( =  rat io  of genet ic  values) R Auskunf t ,  das als Quot ien t  
ads den E r b w e r t e n  yon E n d o s p e r m : m t i t t e r l i c h e m  Ge- 
webe e r rechne t  wird. Verf. legt  den Genomen  der von  ihm 
un te r such ten  P r ime la r t en  folgende E rbwer t e  bet:  P. ela- 
t ior  1, P. vulgar is  1,3, P. yet is  1,8. Bet int raspezif ischen 
Kreuzungen  ist  R = 1,5 : es werden  ausschliel31ich ferti le 
Samen  gebildet.  I n  interspezif ischen Kreuzungen,  bei 
denen R < 1, 5 ist, s ind die Samen  kleiner  als normal,  aber  
sie bes i tzen einen gu t  ausgebi ldeten  E m b r y o  (Typ A);  
is t  R > 1,5, so en t s tehen  nahezu normalgrol3e Samen,  die 
abe t  zum groBen Teil  t aub  sind (Typ B). N i m m t  m a n  
an, dab der E r b w e r t  einer Ar t  du tch  eine Anzahl  poly-  
merer  Gen t  b e s t i m m t  wird, was durch  einige Kreuzungs-  
ergebnisse wahrscheinl ich gemach t  wird, so kann m a n  
den E r b w e r t  der  Bas ta rde  als Mi t te lwer t  aus den Erb-  
wer ten  ihrer E l t e rna r t en  berechnen,  den ihrer Gameten  
als die H~Llfte dieses Mit te lwertes .  Bet  zahlre ichen Kreu-  
zungen zwischen F1-Bastarden und den re ined Ar ten  bzw. 
zwischen F~-Bastarden un te re inander  s t immte  der ant  
Grund der be rechne ten  R - W e r t e  e rwar te te  Samen typ  mi t  
dem Befund  ausgezeichnet  iiberein. R. Hesse, Fuldct 

WHISTLER, ROY Lo, H. I-I. KRAMER and D. SMITH: Effect of 
certain genetic factors on the sugars produced in corn kernels at dif- 
ferent stages of development. (Die \ u  gewisser Erb-  
fak toren  auf  die Zuckerar ten,  die in verschiedenen Enk- 
wicklungss tadien  in Maisk/Jrnern gebi ldet  werden.) [Dept.  
of Biochem.  and Agronomy,  Purdue  Univ. ,  Lafaye t te ,  
Indiana.]  Arch. of Biochem.  a. Biophysics  66, 374- -380  
(1957). 

Die K6rner  von  lo  3/faisvarietiiten mi t  den Genen su, 
SU2, WX, s h 2 ,  su  SU2, su  xvx, SU s h 2 ,  s n 2  Yvx, s u 2  s h 2  
und normal  wurden  in verschiedenen Per ioden nach der 
Best / iubung auf  ihren Gehal t  an verschiedenen Zucker-  
formed untersucht .  I n  allen Variet~iten wurde  D-Glucose, 
D-Fructose und Sucrose festgesfiellt. Der  Gehal t  an 
D-Fruktose und an D-Glucose n i m m t  mi t  dem Alter  der 
K6rner  sfiefiig ab. Der  Gehal t  an D-Fructose l iegt fast  
stets fiber dem an D-Glucose. Der  Gehal t  an  Sucrose 
n i m m t  im al lgemeinen ebenfalls  s te t ig  ab, mi t  Ausnahme  
der G e n o t y p e n  sh2, su sh2 und su2 sh2, bei denen die 
Max ima lwer t e  zwischen 21 und 35 Tagen  nach der Be- 
sfifiubung liegen. I{affinose wurde  in ger inger  Menge n u t  
im Geno typ  su su2 gefunden.  

Al/red Leith, ScAnegc~/Ham~. o 

Phytopathologie  
HASSET, CH. C.: Current status of insect control by radiation. 
(Derzeit iger S tand  der  In sek tenbekgmpfung  du tch  Be- 
strahlung.)  [Physiol.  Div. ,  A r m y  Chem. Center,  Md.] 
Science (Lancaster ,  Pa.) la4, l O 1 1 - - 1 o l e  (!956). 

Die Verluste  durch  Insek ten  an Vorrg ten  aller Ar t  wer- 
den allein in den USA. auf I Milliarde Dol lar  geschS.tzt. 
Die Vern ieh tung  der Sch/idlinge mi t  HiKe yon  Chemika-  
lien ble ibt  abe t  im wesenfl ichen beschrf inkt  auf das Fret-  
land oder  auf unvera rbe i t e t e  P roduk te  z . B .  Getreide-  
k6rner.  Verf. un te r such t  die M6glichkeiten,  die sich bisher 
aus der Verwendung von  Wellen oder  S t rah lung  ergeben.  
- -  1. Ui t raschal l  kann zur  A b t 6 t u n g  b e n u t z t  werden, ist  
abe t  zur  Grof3behandlung nngeeignet .  2. Hochf requenz-  
wellen, die in nicht  le i tendem Medium eine Erh i t zung  er- 
reichen, mi t  deren HiKe m a n  t ierische Schgdlinge in 
Samen ab t6 t en  kann  ohne Schttdigung der Keimkraf t ,  
iieBen sich erfolgreich verwenden.  Die Kos ten  wiirden 
sich je  Tonne  Getre ide  auf 2,6o Dol lar  stellen, das Ver- 
fahren ist  abe t  nu t  bet gewissen Voransse tzungen und 
nicht  in ganz groBem Mal3stabe anwendbar ,  bet hi tze-  
empf indl ichem Mater ia l  scheidet  es aus. 3. Beschleunigte  
Elekt ronen ,  w i t  sic e twa der e lekt ros ta t i sche  Van  de 
Graaifsche Genera tor  erzeugt,  sind branchbar ,  doch ble ibt  
dies Ver iahren  beschrf inkt  wegen der ger ingen Eindr in -  
gungst iefe  der E lek t ronen  auf  di inne Mater ia l ien  oder  die 
Oberfliiche dicker  Schichten.  Vom Vortei l  ist  der le icht  
durchzuf t ihrende Schutz  der Arbe i te r  und die M6glichkeit ,  
die E lek t ronenque l l e  bet Nich tgebrauch  abzuschal ten.  - -  
4. Als eine St rahlenquel le  mi t  groBer Tiefenwirkung b i t t e n  
sich die Radio iso tope  an, sie erfordern aber  sehr s t renge 
Arbe i t s schu tzmagnahmen .  Der  zur Zeit  anfal lende 
, ,Atommti l l "  der I~eaktoren lieBe sich en tsprechend  ver-  
a rbe i ten  und ggbe die M/Jglichkeit, groi3e Mengen der ver-  
schiedensten P roduk te  durch eine S t rah lenbehand lung  zu 
entwesen. D u t c h  Un te r suchungen  wurde  festgestell t ,  dab 

viele wicht ige und widerstandsf~ihige Vorratssch~idlinge 
wie Teppichkitfer,  Reisk~fer  usw. sehr rasch mi t  eider 
Dosierung von  65ooo R6n tgen  abge t0 te t  und mi t  i 6ooo  
for tpf lanzungsunf/ ihig gemach t  werden kSnnten.  Bisher 
gibt  es noch keine A p p a r a t u r e n  fiir derarLige Verfahren,  
auBer einigen ProbegerS.ten bzw. Entwfirfen.  U n t e r  Be- 
nu tzung  der r ad ioak t iven  I so tope  liel3en sich nach  den 
aufgeste l l ten  Berechnungen  groBe Mengen Getre ide  kurz-  
frist ig sch~idlingsfrei machen  bet einem Kos t enau fwand  
yon 2,5 o Dol lar  je  Tonne.  Auch  zur Verhinderungs  
Auskeimens  lagernder  Kar toffeIn  liil3t sich dieses Verfah-  
t en  prak t i sch  einsetzen. Mit  HiKe der Bes t rah lung  k6nn- 
ten  vorher  in insektensicherer  Verpacknng  un te rgebrach te  
Nahrungsmi t t e i  und viele andere Dinge ohne Gefahr  eines 
e rneuten  Befalls sch~dlingsfrei gemach t  werden, dabei  
gingen keinerlei  Mater ia l ien verloren,  es en ts tehen  ferner 
keine Rtickst~inde, das behande l te  Vor ra t sgu t  wird nicht  
r ad ioak i iv  und Lebensmi t t e l  er leiden keine Einbul3e an  
Geschmacksqual i t~ t  und  Vi tamingehal t .  

G. Schmid/, Berlin 

PIOTH, L. Ch.: Ontersuchungen iJber anatomische und physiologi- 
sche Eigenschaften resistenter und anfiilliger Reben in Beziehung 
zur EntwicklungvonPlasmoparavitieola. [Inst. f. Pflanzen- 
krankh., Univ., Bonn, u. Inst. f. Iqebenzfichtg., Geilweiler- 
hof.] Z. Pflanzenzi ichtg.  37, 127--158 (1957). 

PAzsmopara viticolc~ Berl. et  de Toni  wurde  1878 aus 
Nordamer ika  eingeschleppt  und verursach t  sei ther  in 
den europ~ischen YVeinbaugebieten betr~ichflichen 
Schaden. Die Res is tenzzt ichtung ha t  b isher  noch zu 
keinen befr iedigenden Erfolgen gefiihrt.  Die Kenntn is  
der Ursachen der Resis tenz bzw. Anf~tlligkeit der Reben  
kOnnte der  Zi ichtung weiterhelfen.  Verf. will m i t  ihrer  
Arbe i t  dazu einen Bei t rag  geben. - -  Durchgef i ih r t  wurden  
die Unte r suchungen  an 15 Sor ten  resp. Arten.  Die 
Boni t ie rung  wnrde  nach dem Schema von  HUSFELD 
vorgenommen.  Der  Befall  war  im Gew/ichshaus und im 
Fre i land  nicht  immer  gleich. Zur  Infek t ion  wurden  
bewurzel te  Rebens tee ld inge  raft  Konid ienaufschwem- 
mungen  gespr i iz t  und m i t  Cel lophanbogen abgedeckt ,  
um die n0tige Feuch t igke i t  zur En twick lung  des Pilzes 
zu erhalten.  Die T e m p e r a t u r  im Gewitchshaus schwankte  
zwischen 18~ ~ - -  Zur ana tomischen  Un te r suchung  
der  Blg t te r  wurde  mi t  Chlorant inl ichtgr t in  gef/irbt, da 
andere  F~rbungen  versagten.  Zur  Chromatograph ic  
wurde  Ameisens~iure : n -Butano l :  Wasser  (2o : 4 ~ : 5 o, resp. 
2oo: lO25 : 9o) als L6sungsmi t te l  benutz t .  - -  Zur Pr i i fung 
des \Vuchsstoffcharakters  der gefundenen Indolverb in-  
dung wurde  der Haferko leopt i l en tes t  nach  S6ding heran-  
gezogen. - -  Beziehungen im ana tomisehen  Aufbau  des 
Blatfies zeigten sich nu t  im Antei l  der Schleimzelien 
(Raphidenzellen).  Anf~illige Sof ten  besi tzen viele, resi- 
s tente  wenige Schleimzellen. - -  Der  Pilz i iberwinter t  
als Mycel  in der  prim~iren Rinde  und als Konidientr~iger 
an den inneren Schuppenbliittern der Knospen.  - -  W~ih- 
rend Wein-,  Npfel-, Citronen-,  Oxal-  und Aminos~ture 
ebenso wie die reduzierenden und nicht  reduzierenden 
Zucker  keine Besonderhei ten  in ihrem Anffireten zeigen, 
land  sich die Indo lve rb indung  in anf~illigen Reben  in 
grOl3eren Mengen als in resis tenten.  I m m u n e  Reben  
sind davon  fret. Die  Indo lve rb indung  h a t  Wuchss toff -  
charakter .  - -  Die 14ultur des Pilzes in v i t ro  gelang, wenn 
das N~ihrmedium Asparagin,  Aneurin,  /%Indolylessig- 
s~inre und Oxals~ure enthiel t .  Re inku l tu ren  wurden  
nicht erzielt.  Natho, Grei/swMd 

Ziichtung 
GROGAN, C. O. and M. S. ZUBER: A comparative study of cross top 
tester parents of maize. (Eine vergleichende Untersuchung 
yon  Maissor ten als E l te rn  fiir Kreuzungstestser ien.)  
[Dept.  of Field Crops, Missouri Univ .  Agricult .  Exper .  
Star.,  Columbia,  Mo.] A g r o n o m y  J. 49, 68- -72  (1957). 

Die Doppe lk reuzung  US 13 mi t  den zugeh6rigen 
Einze lkreuzungen  W E 9  X 38-11 und L 317 • t-Iy und 
die Doppe lkreuzung  Mo 8 mi t  ihren Einze lkreuzungen  
L 3 • G und 14 4 • B 2 wurden  als Tes ter  verwendet ,  
um drei  F2-Populat ionen auf al lgemeine und spezielle 
Kombinaf ionse ignung  zu prfifen. Die Er t ragsergebnisse  
wurden  var ianzana ly t i sch  verarbei te t .  Die  Berechnung 
der Streuungswerte ,  die als a l lgemeine und spezielle 
Kombina t ionse ignung  def inier t  werden  k6nnen,  wird  an 
Beispielen erl~iuiert. Die Ergebnisse  best~itigen erneut,  
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dab es ffir praktische Ziele nicht gleichgiiltig ist, welcher 
Tester verwendet wird. Zur Bestimmung der allgemeinen 
Kombinationseignung k6nnen Einzelkreuzungen ebenso 
wirksam sein wie Doppelkreuzungen. Im vorliegenden 
Falle waren alle Tester gleich gut geeignet, um die 
F2-Linien auf YVurzel- und Halmfestigkeit sowie auf  
Kolbenansatzh6he zu prfifen. Alfred Lein. 

HACKBARTH, J.: Die Gone dor Lupinenarten. I. Geihe Lupinen 
(Lupfnus luteus L.). (Max-Planck-Inst. f. Ztichtungsfor- 
schg., Erwin Baur-Inst.,  Zweigstelle Scharnhorst.) Z. 
Pflanzenztichtg. 37, 1--26 (1957). 

Zur Bezeichnung der Gene schlggt Verf. vor, diese wie 
in der Antirrhinum-Genetik zu benennen .  - -  Die Gesamt- 
heir der Lupinen-Gene wird eingeteilt in solche, die auf  
die physiologischen und solche, die auf die morphologi- 
schen Eigenschaften einwirken. Von den ausfiihrlich be- 
sehriebenen 43 Genen entfalien 14 auf physiologische 
Eigenschaften. Insgesamt 38 Gene vererben einfach rezes- 
siv, die restlichen einfach dominant.  - -Verf .  teilt weiterhin 
die genetische Zusammensetzung von 15 Zuchtsorten n i t ,  
darunter Weiko I - - I I I .  - -  Im Vergleich n i t  dem Mittel- 
meergebiet als prim~rem Genzentrum yon L. lut., wird 
der SchluB gezogen, dab durch etwa lOO Jahre Kultur  
Mitteleuropa zu einem sekund~ren Genzentrum geworden 
ist. Verf. miBt der Sammlung yon Wildformen zur Ver- 
gr613erung des Ausgangsmaterials und St~trkung des se- 
kund~ren Genzentrums ffir die weitere Zfichtungsarbeit 
groBe Bedeutung bei. NatAo, Grei[swatd 

HACKBARTH, J.: Die Gene der Lupinenarten. i l .  Schmalbl~itt- 
rige Lupine (Lupinus anffusti[olius k.). (Max-P lanek-Ins t .  5. 
Zfichtungsforschg., Erwin Baur-Inst. ,  Zweigstelle Scharn- 
horst.) Z.Pflanzenzfichtung. 37, 81--95 (1957) 

Die Untersuchungen fiber die Gene yon L. angusti/ofius 
kniipfen an die fiber L. luteus an. Das monofaktorielle 
Bedingtsein der meisten Eigenschaften verspricht der 
Kombinationszfichtung such bei dieser Sippe rasche Fort- 
schritte. Die im einzelnen ausfiihrlich besprochenen 
26 Gene (einfach rezessiv) verteiten sich auf die beiden 
Eigenschaftsgruppen so, dab nut  4 physiologische Eigen- 
schaften steuern und die fibrigen 22 die morphologischen. 
Verf. gibt von einigen Sorten und Zuchtst~tmmen die ge- 
netische Zusammensetzung bekannt.  Entgegen der Fest- 
stellung yon multiplen Allelen bei L. luteus fanden sich 
bei L. angusti/olius bisher noch keine. Mitteleuropa wird 
ffir L. ang. ebenfalls als sekund~res Genzentrum betrach- 
tet. Natho, Grei/swald 

HASKELL, GORDON: Internode patterns, adaptation and the 
origins of sweetcorn. (Internodienmuster, Anpassung und 
die Entstehung des Zuckermaises.) [John Innes Horti- 
cult. Inst., Bayfordbury, Hertford.] Genetics (s'Graven- 
hage) 28, 308--344 (1956). 

lJber die Entstehung des Zuckermaises bestanden bis- 
her zwei verschiedene Hypothesen. Nach der einen w~tre 
er aus dem in Nordostamerika verbreiteten Hartmais 
durch Mutation in locus suz hervorgegangen, und dies 
Allel w~re in den im Sfidwesen der USA heimischen 
Zahnmais eingekreuzt worden und h~tte dort die Ever- 
green-Zuckermaissorten ergeben. Die andere Hypothese 
n immt umgekehrt an, dab die Mutante zuerst im Zahn- 
mais aufgetreten w/ire. Hart- und Zahnmais sind durch 
eine gr613ere Anzahl yon Merkmalen voneinander ver- 
schieden, die entweder auf einer Gruppe yon sehr eng 
gekoppelten Genen oder auf der Wirkung eines Super- 
gens beruhen. Die Ideogramme yon Hart- und Zahn- 
maisen sind sehr deutlich verschieden: die vergleichende 
Analyse der Ideogramme verschiedener Zuckermais- 
sorten sowie das Verhalten quanti tat iver Merkmale lassen 
schliei3en, da[3 das Vorkommen yon Zuckermaisen in den 
beiden Sortengruppen auf das Auftreten der gleichen 
Mutation in dieser zuriickzuftihren sein diirfte. Hierfiir 
spricht such die sehr verschiedene Bliitezeit der beiden 
Sortengruppen, die eine spontane Bastardierung prak- 
tisch unmOglich macht. Schwanitz, Hamburg o 

WICHMANN, W.: Leistungsaniagen and ziJchterische Probleme 
der Futterdiben und Kohlriiben unter besonderer Berilcksichti- 
gnug deutscher VerhiUtnisse. Z. Pflanzenzfichtg. 37, 27- -4  ~ 
(1957). 

Zueker- und Futterrfiben sind sowohl verschieden in 
ihren Leistungen als such in ihren Anbauansprfichen (Kar- 
ten der Anbangebiete in der Bundesrepublik). Eines der 

Leistungsmerkmale ist die Gesamttrockensubstanz. Die- 
ser Sammelbegriif ist je nach Sorte unterschiedlich zu-  
sammengesetzt (Blatt, Riibe, Eiweil3, Zucker, Asche). IBM 
Futterrfiben k6nnen h6chste Trockensubstanzertr~ge j e 
naeh Boden und Klimaverh~ltnissen mit Massen- und 
Gehaltstypen erzielt werden. Die Rohasche, ein fiir die 
Fii t terung wichtiger Bestandteil, bringt bei Massenrtiben 
einen dentlichen Mehrertrag. Schmutzansatz und 
Fleischh~rte sind bei den Massenrfiben am geringsten und 
steigen bei hochprozentigen Sorten. - -  Zur Leistungs- 
steigerung wird bei Futterr i iben ebenfalls die Inzucht- 
Heterosis-Zfichtung a n g e w a n d t . -  Die Lagerf/~higkeit 
der Massenrfiben ist nicht schlechter sis die der Gehalts- 
riiben. Die Einschaltung m/innlich steriler Familien und 
der Polyploidie kann weitere Erfolge bringen. - -  Die Resi- 
stenzziichtung gegen Cercospora und Vergilbung wird kurz 
erw~thnt. - -  Bei Kohlrfiben wird auf Resistenz gegen Mo- 
saik und falschen Mehltau hingewiesen. Be/ Inzucht  
konnten bei Kohlrtiben keine nachhaltigen Ertragsde- 
pressionen ermittelt  werden. Zwischen Trockensubstanz- 
gehalt und Sitz im Boden wurde die gleiche Korrelation 
wie bei Futterrfiben festgestellt. Fdlz,  Rosenho[ 

Physiologie 
RAKITIN, YU. V. and R. A. SVARINSKAYA, Effect of maleic 
hydrazide on physiological changes in potato. (Wirkung yon 
Maleinhydrazid auf physiologisehe Ver~nderungen in der 
Kartoffel.) [K. A. Timiriazev Inst.  of Plant  Physiol., 
Acad. of Sci., USSR, Moscow.] Fiziol. Rastenij 4, 138--149 
n i t  engl. Zus.fass. (1957) [Russisch]. 

Maleins~ure-Hydrazid (M.H.) in Form seines Di~thanol- 
aminsalzes erwies sich als hochwirksames Mittel zur Hem- 
mung des Austreibens yon Kartoffelknollen. Man be- 
spritzt das Kartoffelkraut, am besten zur IReifezeit der 
Knollen, n i t  o,25%iger L6sung dieses Stoffes. Wenn die 
Behandlung zu friih, w/ihrend der Knollenbildung, er- 
folgt, so wird eine grolae Zahl kleiner Knollen gebildet und 
der Ertrag vermindert. - -  Die Behandlung n i t  M.H. vor 
der Ernte bewirkt erhebliche VerXnderungen in der 
Lebenst~tigkeit der Kartoffelpflanze: Ver~nderungen in 
der T~ttigkeit der Apyrase, Phosphatase und Phospho- 
rylase, in der Umwandlungsweise der P-Verbindungen und 
Kohlenhydrate, Schw/ichung der Atmungs- und der Stoff- 
weehselintensit~t im ganzen, der Stoffwanderung, St6rung 
der normalen Beziehungen zwischen den Pfianzenteilen, 
Verz6gerung des Sprogwachstulns und Hemmung des 
Knollenaustriebs. Die Untersuchungen haben gezeigt, 
dal3 die Hemmung des Knollenaustriebs durch M.H. auf 
StSrung und Schw/ichung des Stoffwechsels beruht. Hier- 
mit  scheint im Znsammenhang zu stehen, dab M.H. Anta- 
gonist der Auxine ist. Max Onno, Wien 

SSHARRER, K. und W. WERNER, 0her die Abhiingigkeit des 
Ascorbinsiiuregehaltes der Pflanze yon ihrer Ern~ihrung. [Agr i -  
kulturchem. Inst., Univ., Giel3en.] Z. Pflanzenern~hrg. 
77, 97 - 1 1 o  (1957). 

An Gemfisepflanzen wird der EinfluB yon Makro- und 
Mikron~hrstoffen auf den Gehalt an AscorbinsXure (AS) 
in Mangel- und Zusatzdfingungsversuchen untersucht, 
wobei unter Berficksichtigung einer sorgf~ltigen Proben- 
nahme und unter  Anwendung einer photographischen 
Bestimmungsmethode der Gesamt-Vitamin C-Gehalt 
(AS + Dehydro-AS) bezogen auf das Frischgewicht, der 
Gehalt an Vitamin C (VC) bezogen auf das Trockenge- 
wicht und der VC-Ertrag der Pflanzen pro Gef~I3 er- 
mit tel t  wurde. Die Pflanzen wurden in Mitscherlich- 
Gef~Ben mit Quarzsand oder Darmst~tdter Sandboden 
aufgezogen. Im Ergebnis zeigte sieh, daft Stickstoff den 
VC-Gehalt der Pflanzen zwar ungfinstig, den VC-Ertrag 
aber eindeutig positiv beeinfluBt. Die Phosphors~ure ver- 
Melt sich dagegen indifferent, w/ihrend Kali sowohl den 
VC-Gehalt sis such den VC-Ertrag deutlich f6rderte. 
Mikron/~hrstoffe (Mg, /3, Cu, Mn und Zn) wirkten in 
physiologischen Mengen positiv, wahrseheinlich fiber 
einen optimalen Zustand der Pflanzen. Bei {)berangebot 
an Mikron~hrstoffen kam es dagegen meist zu einem Ab- 
sinken des VC-Gehaltes und des VC-Ertrages. Dem 
Mangan kann m6glicherweise eine spezifische Bedeutung 
bei der VC-Synthese zugesprochen werden. 13emerkens- 
weft ist die Beobachtung, dab Nitratstickstoff bezfiglich 
der VC-Produktion besser wirkt als Ammoniumstickstoff. 
- -  In  der Diskussion werdem die Ergebnisse in pflanzen- 
physiologischer Hinsieht besprochen. W. Ffanke, Bonn 


