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Reihe III .  - -  C e r e a l i a Roshev. - -  Einj~ihrig, selten 
zweij~thrig~ _Khre brfichig oder nicht brfichig. Hfillspelzen 
unbegrannt oder mit  kurzei1 Grannen. Antheren lineal, 
ca. 5 mm lung, selten (nur bei kultiv. Arten) bis 14 ram. 
Pflanzen der Ebene und mittlerer Gebirge, manchmal  
auf Sandb6den. Meist UnkrAuter oder Kulturpflanzell. 
K1. Asien, Kaukasus, Vorderasien und Ost-Kagachstan. 
Hierher: 9. S. Vavilovii Grol3h., IO, S. ancestrale Zhuk:, 
II .  S. a[ghanicum (Vavil.) Roshev., i2. S. dighoricum 
(Vavil.) Roshev., 13. S. segetale (Zhuk.) Roshev. und 
14. S. cereale L. mit  zwei Unterar ten :  I. snbsp, rigidum 
V. et V. Antr. -4- sfidlicher, gr6berer Typus, der sich den 

Wild- und Unkrautarten n~thert, mit den Variet~ten: 
velutinum Vavil., longispicum Roschev., vulpinum Koerll,, 
/uscum Koern.; II. snbSp, indo-europaeum V .  et V .  
Antr. - -  n6rdlicher ' weicherer Typus mit  den Merkmalen 
einer Knltnrpflanze, mit  der eillzigen var. vulgate Koern. - -  
Die zahlreichen var. und subvar., die yon V. und V. A n -  
t r o p o v beschrieben sind, werden vom Verf. nicht 
anerkannt; yon wichtigell Formen wurden erwShnt: 
f. tri/lorum (Beauv.) DSll., I. compositum Poir., f. eligulatum 
Vavil. pro var. - -  Die Reihe Cerealia mit der jfingsten 
Art S. cereale wird als phylogenetisch j u n g  angesehen. 

Igor Greben s~.~ikov (Gatersleben). 
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Man kann heutb zweifellos ein Lehrbuch der Physik 
schreibell ohne jede Berficksichtigung der Relativit~Lts- 
theorie ulld der modernen Atomf0rsehung nnd  damit ein 
fiir viele Zwecke durchans ausreichelldes und brauchbares 
Werk schaffen. Bedenklich wird es, wenll man, wie es 
bekalllltlich geschehen ist, den Yersueh nnternimmt, ein 
solches Bnch als Darstellung der g a n z e n Wissen- 
schaft auszugebell und die eigelltliche moderlie Physik 
aus Grfindell, die mit  Wissenschaft llichts zn tun  habell, 
zu leugnell. Man kann heute zweifellos auch eine Ge- 
schichte der Kulturpflanzen ohne jede Berticksichtigung 
der modernell biologischen und genetischen Ergebnisse 
auf dem Gebiete der Evolutionsforschung im allgemeinen 
nnd somit auch alif dem der Entstehung der Kultur- 
pflallzen verfassell und damit bestimmtell BedfirIllissen 
vollanf gerecht werdell. Bedenklich wird es anch hier 
erst, wenn man versucht, eille solche Arbeit als die Ge- 
schichte der  Klllturpflalizell schlechthin hinzustellen und 
die entscheidende Bedeutllng der Genetik fiir das Thema 
zu ignorieren. Das vorliegellde Buch unternimmt leider 
ebell diesen Versuch. Die Verff. riicken bei ihrer Dar- 
stellung das geographische, historische ulld pr~historische 
Material durchaus in den Vordergrulld, d. h. sie stellen 
die Iloristischell Verh~Lltnisse, die geschichtlichell Denk- 
m/tler und die vorgeschichtlichen Funde zusammen. Dies 
wird durchgeffihrt flit die Getreidearten (Weizen, Roggen, 
Gerste, Haler, Hirse), Obst ulld Bee~en (einschlieBlich 
Weinrebe ulld WallluB), Gemiise-, 01- und C-espinst- 
pflanzell und ffir die Kartoffel, die Beta-Rfiben, Zichorie, 
Buchweizen, Hopfell, Waid, Krapp, Wan und Sonnen- 
bIume, und bei den besser bekamltell Arten werdell die 
geschichtlichei1 und vorgeschichtlichen Fullde in Tabellen 
vereinigt. Wenll diese Tabellen - -  was Ref. nicht zu be- 
urteilen vermag - -  voIlst~ndig und korrekt silld, so sind 
sie ohne Frage yon groflem Wert. Wenn die Verff. darfiber 
hillans aus diesem Material auI stammesgeschichtliche 
Zusammenh/illge, his zur ,,Elltstehung" der betreffenden 
Species zuriick, Riickschlfisse ziehell, so ist dagegell nicht 
das geringste eillzuwenden, zumal ftir viele der Objekte 
dies Material das einzige vorhandene ist. Notwendig ist 
nur, dab das Buch der sich selbst gesetzten Grenzen be- 
wuBt bleibt. Bestimmt werden diese Grenzell durch die 
Tatsache, dab das grundlegelide Werk auf dem ganzen 
Gebiet, SCHIEMANNS ,,Entstehullg der Kulturpflanzen", 
in dem Buche nur im Literaturverzeichnis und die 
1943 erschiellene ErgSmzullg dazu (Erg. d. Biol. 19: 
4o9--55~ ) fiberhaupt llicht zu finden ist und dab anch 
eille ernsthafte Auseinalldersetzung mit  dem Werke 
VAVILOVs fehlt, dab also das ganze b i o 1 o g i s c h - 
g e n e t i s c h e Problem tier Knlturpflallzenentstehullg 
bestellfalls am Rande bertihrt wird; und diese Grenzen 
sind s e h r e n g. Es ist m6glieh, dab dell Verff., deren 
eigenes Arbeitsgebiet die Florengesehichte einschlieBlich 
der Pollellanalyse ist, die Genetik als Gauzes fremd ist. 
Jedellfalls ist man fiberrascht, die Zwerg- (Binkel-, Triti- 
cure compaotum) nnd die Squareheadweizen, deren gene- 
tische Verschiedellheit bekallnt ist, auf Grund ihrer 
~uBerell &hnlichkeit in nahe Verwandtschaft gestellt zu 
sehen, oder gag (S/5I) zu lesen, dab aus dem Saatweizen 
(der ans der Kreuzung Dinkel x ZwergWeizen abgeleitet 
wird) die beiden inutmaBlichen Elterll wieder herausspal- 

tell, ,,wie es llach dell Vererbuligsgesetzen zu erwarten ist". 
Aber a bgesehen davon, dab dieser ldmstand an den Oren- 
zen des Buches natfirlich nichts Xnderi1 kann, scheint er ffir 
die Eil lstelhng der Verff. nicht, oder nicht alleill, entschei- 
dend gewesen zu sein; man kann sich des Eilldruckes 
nicht erwehren, dab sie sich bei ihrer Ignorierullg der 
genetischell Seite des Problems yon ,,weltanschaulichen" 
Gesichtspunkten nicht frei gehalten haben. Opposition 
gegen die ,,Kirchenlehre yore ,ex oriellte lux '"  kann kaum 
als moderne naturwissenschaftliche Argumentation ange- 
sprochen werden, ebensowenig wie die,,st u re" Wiederholung 
einer Hypothese (der Ableitnng der hexaploiden Weizell 
aus der Kreuzung Emmer • Eillkorn), deren Unm6glich- 
keit yon anderer Seite sehon vor vielen Jahren ausein- 
andergesetzt wurde (SCHIEMANN 194o); eher fiihlt man 
sich dabei all noch vor kurzem modern gewesene Propa- 
gandamethoden erillnert. Und wenn .man IeststeHell muB, 
dab auch sonst Ansichten, die den eigenell im Wege stehen, 
fiberhaupt nicht erw~hnt und darauf bezfigliche Stellen 
aus Zitaten ausgelassell werden, so wird diese Erilinerung 
nicht gerade abgeschw~cht. Die Aegilops-Emmer-tIypo- 
these, die die Entstehung der vulgare-Weizen im - -  man 
muB den Ausdruck wohl schon gebrauchen - -  ,,groB- 
deutschen Raum" ausschlieBt, wird keinmal genannt. 
Die gesamte genetische Literatnr znr Frage der Ab- 
stammung des Weizens wird nur mit  einem Zitat roll 
SCHWANITZ berficksicbtigt, welches bei dell Verff. 
folgenden Wortlaut hat (da das Zitat nicht belegt wird, 
sei es hier nachgetrageli: S. 462 des Beitrages ,,Oenetik 
nnd Evolution bei Pflallzen" ill ,,Die Evolution der 
Orgallismell", herausgegeben yon O. HEBERER,  Jena: 
O. Fischer 1943): ,,Die zytogenetische Analyse yon 
Kreuzungen zwischen Arten der verschiedenen Gruppell 
ffihrte zu der SchluBfolgernng, dab drei verschiedelie 
Chromosomens~tze an dem Aufbau der Weizenartell 
beteiligt sind. Die Einkorngruppe besitzt den Chromoso- 
mensatz A, die Emmergruppe die S~ttze AB, die Dillkel- 
grllppe AB mid D. Diese verschiedenen Chromosomen- 
s~tze haben sich vermutlich durch Gen- und Chromosomen- 
mutationen aus einem Urgenom differenziert . . . "  Der 
bei SGHWANITZ zwischen dem 2. ulld 3. der so zitierten 
S~ttze stehende weitere Satz ,,Der Satz D ist auch bei 
einer Aegilops-Oruppe vorhandell . . . "  wird fortgelassell. 
Start dessen wird auf ein ,,zusammenfasselldes Urteil" 
roll DOBZHANSKY verwiesell, nach dem es grllnd- 
s~tzlich abzulehllen sei, auI Grund der Paarungsverh~lf- 
llisse der Chromosomen stammesgeschichtliche Rfick- 
schliisse zu ziehen, obgleich DOBZHANSKY die Yehler- 
m6glichkeiten der Methode diskutiert, ihre ,,grunds~ttz- 
liche" Anwendbarkeit abet keilleswegs bes t r i t t en  hat. 
Und in der Gattung Beta, bei der der Nachweis ,,arischer" 
Abstammung dell Verff. entweder welliger wichtig oder 
denll doch nicht m6glich gewesell zu sein scheint, werden 
die Paarungsverh~tltllisse der Chromosomell flit stammes- 
geschichtliche Riickschliisse ohlle Bedenken herangezogen. 
- -  Der jiingere der beidell Verff., FRANZ BERTSCH, 
ha t  das Buch in Unterbrechullgen seines Milit~trdienstes 
geschrieben. Er ist vor seiner endgfiltigen Fertigstellung 
gefallell. Sein Tod ist, wie der jedes geistigen Menschen 
in diesem ungeistigsten aller Kriege, besonders schmerz- 
lich, Sein Buch ist aber leider kein Beweis, dab die 
geistigen Menschell sich selbst anI ihrem eigenstell Wisselis- 
gebiete yon dem EinfluB jelles ldngeistes immer h~tt4n 
freihalten k6nnell. A. Lung ( Ti~bingen). 


