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B U C H B  E S P R E C H U N G E N .  
NA(IHTSHEIM HANS, Vom Wildt[er zum Haustier. 2 .  ver- 
besserte und vermehrte Auflage. Berlin und Hamburg: 
Paul Parey 1949. VI, 123 S. mit  72 Textabb.  gr. 8 ~ 
kart.  7,60 DM, Halbl. geb. 8,60 DM. 

Die erste Auflage erschien 1936 bet A. 2detzner, Berlin. 
Die jetzt  vorliegende zweite Auflage ist bedeutend er- 
weitert und "corn Verlag P. Parey neu ausgestattet.  
Obwohl der frtihere Einband eindrucksvoller war, ist die 
Gesamtausstat tung besser geworden. Die Zahl der Ab- 
bildungen ist um 22 vergrSl3ert, darunter  sind einige sel- 
tene geschichtlich interessante Zeichnungen und mehrere 
anschauliche Bitdtabetlen verschiedener Erbg~nge. Be- 
sonders zu begrfiBen ist die Neuanordnung der Ab- 
bildungen, die jetzt  nicht mehr alle am SehluB des Bandes 
auf Sondertafeln gesammelt sind, sondern sich bet den 
zugehSrigen Textstellen linden. Der im Grunde kaum 
verAnderte Text is t 'Sfters  dutch neuere Angaben ver- 
vollst~iidigt (z. B. fiber Kleinmutatione11 u.a.) .  Zur 
Kl~rung des ,,Leporidenproblems" ist die neueingeffigte 
tabellarische Darstellung der Unterscheidungsmerkmale 
zwischen Kaninchen und Hase wertvoll, welcher gutes 
(vor allem osteologisches) Bildmaterial aus frfiheren 
Arbeiten des Verf. folgt. Das Buch enthAlt aul3erdem 
zwei ganz neue Abschnitte, die die Ergebnisse der letzten 
Arbeiten des Verf. zusammenfassen, Der eine Absehnit t  
behandelt  die Erbleiden und ihre Bek~mpfung, was imn 
Rahmen des Buches nicht  so sehr not~vendig w~re. Der 
zweite Abschnit t  (teider IIur 3�89 Seiten) ist dagegen vieI 
wesentlicher: hier wird die Verwilderung yon Haustieren 
behandelt, eine Frage, die ,, yon der neuzeitlichen Ver- 
erbungsforschung noch kaum in Angriff genommen 
worden ist". Der Grulld dieser VernachlXssigung liegt 
zweifellos nur  in dem N[angel an exakten Beobachtungen 
und den experimentellen Schwierigkeiten. Auf diesem 
Gebiet ist das Kaninche11 vielleicht das einzig mSgliche 
Untersnchungsobjekt, und diese lVl6glichkeit wurde yon 
NACHTSHEIM meisterhaft ausgenutzt. Ein Anhang 
(Tabelle der Erbanlagen und Erbanomalien beim Ka: 
ninehen)~ Litera• und Register, die in der 
erSten Auflage fehlten, erleichtern die Benutzung des 
Buches. 

Die erste Auflage wurde zu ihrer Zeit als ,,erstmaliger 
Versuch, die Entstehung der Haustiere ausschliel31ich auf 
Grund der Anschauurigen der neuen Erbtichkeitsforschung 
zn erkl/~ren" bezeichne* (Zfichtungskunde xx, 251). 
Die zweite Auflage ist nach 13 Jahren immer IIoch eine 
fast klassische Darstelh~ng der Rassenbildung, beim 
K a n i n c h e n yore Standpunkte  der ,,klassischen" 
Genetik aus. Wir wolle11 hier nicht  diskutieren, ob noch 
andere Standpunkte  mSglich oder nStig w~ren, wir 
wollen nur  betonen, dab fasf ausschlieBlich K a n i n - 
c h e n berticksichtigt stud, ,,die Angaben fiber die 
anderen Haustiere beschr~tnken sich auf gelegentliche 
Ausblicke" wie schori in der Besprechung der ersten 
Auflage unterstr ichen wurde (Ber. wiss. Bi01. 39, 315) �9 
Wir fragen uns, ob eine fast schematischeVerallgemeine- 
rung ffir das g a II z e Problem der Ftaustierwerdung be- 
rechtigt ist. Wir wissen zu gut, wieviel Schwierigkeiten 
und ungel6ste Fragen dieses Problem im allgemeinen bie- 
tet.  Beim Lesen des vorliegende11 B uches ha~ man  aber 
das Geffihl, das ein Autor  haben wfirde, wenn er naeh 
der biostatist ischen Auswertung seines Versuches eine 
Wahrscheinlichkeit P = lOO% erhalten h~tte. Es liegt 
zu nahe, solche Ergebnisse skepttsch zu beurteilen. Man 
ist dabei geneigt, geVcisse unwillkfirliche Fehler beim 
Experimentieren oder MA11gel in der Fragestellung zu 
vermuten. Wit  sind weir davon entfernt, das experimen- 
telle Material eines so eriahrenen Genetikers wie N A e ~ s -  
n~z~ zu bezweifeln, und wir sind fiberzeugt, dab im 
Falle K a n i n c h e n (ffir die vom Verf. berficksichtig- 
ten 2r die Rassenbildung eben s o gegangen 
ist, wie es geschildert wird. Wir bezweifeln nur, ob die 
&uswahl des Beispieles (Kaninchen) fiir ein Buch richtig 
ist, das uns, wie der Titel sagt, das ~uf3erst komplizierte 
und schwierige Problem der H a n s t i e r w e r d u n g  
i m a t 1 g e m e i n e n darstellen wilt. Das Kaninchen 
ist in vieler Hinsicht ein Sonderfall, keineswegs abet ein 
typisches Beispiel. Im Verlage yon A. Metzner ist noch 
vor der ersten Auflage des vorliegenden Buches ein ent- 
sprechendes yon Kuc~ucx :  ,,Von der .Wildpflanze 

zur Kulturpf lanze" (I934) erschienen, das seine fast 
unv'ergnderte zweite Auflage (1943) noch im selben Ver- 
lage er lebt .hat .  Es scheint nns, dab dieses, auch yore 
Standpunkte  der ,,klassischen" Genetik aus geschriebene 
Bnch in der erwghnten Beziehung besser gelnngen ist. 
Die Darstellnng beruht  nicht  auf einem Beispiel; es sind 
fast alle wichtigen Kulturpflanzen berficksiehtigt und 
die Wahrscheinlichkeit des , ,Ubereinstimmens yon ,  Er- 
wartnng und Beobachtung" erscheint zwar groB, aber 
nicht  Ioo%ig. KucKwcKs Verallgemeinerungen be- 
ruhen eben auf einer breiteren biologischen Basis. Das 
hgngt keinesfalls yon den Pers'onlichkeiten der beiden 
ausgezeichneten Autoren ab, vielmehr kommt auch Bier 
wieder zunl Ausdruck, dab das wissenschaftliche Niveau 
der Kulturp!lanzenforschung im Vergleich mit  der 
Haustierforschung allgemein h6her ist. Das erklXrt sich 
aus der Tatsache, dab die Tierzucht sich noch nich* 
fiberall vom , , Indiv iduum" hat losl6sen k6nnen (ein 
wertvoller Vollbluthengst w~re z. B. ein zu kostspieliges 
Objekt zum Experimentieren, auBerdem ist  er nicht  
immer bet der Hand!), w~hrend die Pflanzenzucht im 
allgemeinen mitt Massen arbeitet.  

Mit seinen ~uBerst klaren und anschaulichen Dar- 
stellnngen der Geschichte, der Rassenbildung und der 
Genetik des Kaninchens ist das Buch yon NACH*S- 
H~I~ ffir einen weiteren Leserkreis w~rmstens zu 
empfehlen. Dabei darf aber nicht  vergessen werden, dab 
fast bet keinem anderen Haustiere alle diese Prozesse so 
klar und eindeutig beleuchtet werden kSnnen , wie es 
beim Kaninchen der Fall  ist. 

I. Greben~ikov (Gatersleben). 

K. SNELL, Xeitfragen des Fflanzenschutzes. Garfenver- 
lag G. m. b. H., Berlin-Kleinmachnow, I949. 64 Seiten. 
Preis 3,--  DM. 

Die vorliegende Broschfire e11th~lt eine Reit:e yon 
u d ie  anl~131ich der Begrfindung der Vereini- 
gung Ifir angewandte Biologie gehalten wurden. H. MOR- 
STATT berichtete tiber , ,S tand und Ziele wissenschaft- 
licher Pflanzenpathologie".  Von einer Schilderung der 
einzelnen Disziplinen der Pflanzenschutzforschung aus- 
gehend, wird dargelegt, dab die Fortschrit te in der Be- 
k~mptung yon Krankhei ten  und Sch~dlingen nicht  ge- 
ringer waren als die Fortschri~te der Parasitenforschung. 
Heute stehen wir in einer geradezu stfirmischen Ent -  
wicklung, deren Tr~ger zu einem grogen Tell die che- 
mische Industr ie  ist. Auch in der Technik der Anwen- 
dung der Pflanzenschntzmit teI  sind nich* weniger be- 
deutsame Fortschri t te  gemacht worden. Neue Arbeits- 
r ichtnngen fordern die Kl~Lrung ihrer begrifflichen Grund- 
lagen. Hier ist es der ffir die Pflanzenzfichtung wichtige 
BegrifI der Immuni t~t ,  der einen so verschiedenartigeii 
!nha l t  hat.  Problematisch bleibt  die Frage einer erwor- 
benen Immunit~tt  bzw. Resistenz der Pflanzen. Die 
systematische Bearbeitnng der pathologischen Physio- 
logie der Kulturpflanze ist bisher nicht  fiber Anf~tnge 
hinausgekommen, Erst  GXU~AN~ verdanken  wir in 
letzter Zeit (1945) eine kurze Zusammenfassung, wobei 
der Nachweis eines ,,Fiebers bet pflanzlichen Infektions- 
k rankhei ten"  besonderes theoretisches I11teresse besitzt. 

- -  A. HAsEbehandel t  ,,Die Verfahren der angewandten 
Biologie als technische Probleme". Seine Darlegungen 
gelten der Frage fiber die Ideenverbindungen zwischen 
Biologie nnd  Technik, zwischen biologischem nnd tecb- 
nischem Denken. Er identifiziert  sich hierbei mit  H AB~R 
nnd N~aNsr, wonach die gesamte angewandte Biologie 
- -  im Gegensatz zur Physik nnd  Chemie - -  bet uns noch 
nicht  den technischen Rang einnimmt,  der ihr wirt- 
schaftlieh zukommt, An Hand einer Reihe ausgew~hlter 
Beispiele werden diese Fragen n~her erl~utert. Es mug 
mit technischen Ideen in viel nmfangreicherem MaBe als 
bisher an die Probleme herangegangen werden, um die 
noch bestehenden Unvollkommenheifen zu beheben. 
Seine Forderungen gipfeln in der Feststellung, dab 
Sch~dlings- und Niitzlingsforschung nicht  zu einer An- 
gelegenheit einer Reihe akademischer Spezialisten wet- 
den darf. Gewonnene Ergebnisse sind sofort zu prfifen, 
einmal auf ihre biotechnische Verwendbarkeit  und zum 
zweiten, ob und in welcher Weise sie sich zu einer Regu- 
lation der NaturvorgSnge eignen. - .  In  dem Abschnitt  
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, ,Agrarmeteorologie und Pflalizenschutz" van A. MXDE 
werden auch meteorologische Arbei ten gestreift, die 
auBerhalb der pIlanzenpathologischen Belange liegen. 
Die Agrarmeteorologie baut  einmal aul  den groBklima- 
t ischen Elementen auf und setzt diese zum Pflanzen- 
leben in Beziehung. Eine zweite Arbeitsrichtulig be- 
t rachte t  erg~nzend dazu kleine und kleinste Klimargume. 
Die Agrarmeteorologie vermag mittel-  ulid unmit te lbar  
dem Schutz der Pflanzen zu dielien, woifir elite Reihe 
verschiedenartiger Beispiele aligeffihrt werden. Im Zu- 
sammenhang hiermit  wird der Begriff des ,,meteorolo- 
gischen Pflanzenschutzes" gepriigt. Eine der wichtig- 
sten Anfgaben der angewandten  Meteorologie ist die 
Auswertung agrarmeteorologischer Erkelintnisse nach 
der Seite des Pflanzenschutzes hin. - -  Der letzte Beitrag 
van W. FlSCHE~ behandel t  ,,Die neuere Entwicklung 
der Pflanzenschutz-Chemie". Nach einer kurzen histo- 
rischen Einleitulig kommen diejenigen Kon~aktinsekti-  
zide zur ausffihrlichen ErSrterulig, die heute der chemi- 
schen Bek~mpfung van Pflalizensch~dlingeli ihren S• 
pel aufgedrfickt haben. Vet- und Nachteile (bzw. Schw~- 
eheli) der DDT-, Hexa- und  E-Mittel  werdeli eingebend 
behalidelt, Pflanzenwuchsstoffe und IZeiml~emmuligs- 
mit tel  werden ebenfalls kurz erw~hnt. Dem gegenw~r- 
t igen Entwicktuligsabschnit t  hal ter  als maBgeblicher 
IV~angel an, dab die Grundlagenforschulig IIoch keine 
wirMichen Fundamente  ffir den systematischen Ausbau 
geliefert hat.  Ebenso ermangelt  eine um!asselide Theorie 
fiber die Zusammenh~nge zwischen chemischer ~ons t i -  
tu t ion  und insektizider oder mikrobizider Wirkulig. 

M. Klinkowski ( Aschersleben). 

S. STRUGGER, PrakUkum der Xel l -und Gewebephysiolagie 
der Fflanze. 2, Aufl. VII I ,  225 S. mit  148 Textabbfl-  
dungen. Pflanzeliphysiologische Prakt ika  13d. II.  Sprin- 
ger-Verlag. Preis 24,- -  DM, geb. 27,6o DM (1949). 

Im Jahre 1935 erschien die i. Auflage des Prakt ikums 
der Zell- und Pflanzenphysiologie. Es ha t . s ich  schon 
damals als Erg~nzung zu den vorhandenen pflalizeli- 
physiologischen Aiileituligen wahl an alleli deutscheli 
Hochschulen rasch eingeffihrt und durch seine geschickt 

ausgew~thlten und eilidrucksvolleli Versuche viel dazu 
beigetragen, der Zellphysiologie neue Freunde zu ge- 
winnen. Die jetzt  yam Springer-VerIag herausgebrachte 
zweite Auflage ist in Umfang und IIIhalt betr~chtlich 
erweitert warden und hat in der Anlage vor allem durch 
eingehende Behandlung der Vitalf~rbung und der Iluores- 
zenzmikroskopischen Methodeli eine weitgehende Um- 
gestaltung erfahren. Auch die Auswertung der Phasen- 
kontrastopt ik  ffir die zellphysiologische Methodik wird 
an mehreren Beispielen er6rtert,  t t ier kalin IIur elite 
oberfl~chliehe Llbersicht fiber den Aufbau des Buches 
gegeben werdeli, um einen Eindruck van der Vielfalt des 
Inhaltes zu geben. Nacll einleiteliden Bemerkuligen fiber 
Pri~paration und die optischen Verfahren werden in 35 
Versuchen die Grundlagen der Zytomorphologie und  der 
experimentellen Zytologie behandelt.  Dann Iolgen 15 
Versuche fiber den plasmolytischen Eingriff ulid seine 
methodische Auswertung. Es schlieBeli sich 39 Versuche 
2ur Problematik der StoIfaufnahme an, wobei besonders 
der Uiiterschied van Int rabi l i t~t  und Permeabilit~t her- 
ausgestellt wird. In  diesem Zusammenhang wird auch 
die Vitalf~trbung behalidelt ulid elite gute Anleitung zur 
t3eurteilulig der verschiedenen Reaktiolisbilder basischer, 
saurer und  elektroneutraler Vitalfarbstoffe ge~ebeli. 
Danli folgeli 2 Versuchsbeispiele zur Elektrohistologie 
ulid schlieBlich werden 9 eindrucksvolle Versuche zum 
fluoreszenzmikroskopischen Nachweis des Stofftralispor- 
tes in der Pflanze beschrieben. /3el der Auswahl der 
Versuche ist besonders daraul  l~ficksicht genommen, daB 
die experimentelleli M6glichkeiten 13otaliischer Ins t i tu te  
heute oft noch sel~r bescheiden sind, aber es ist dem Ver- 
Iasser gelungeli, diese Beschr~nkung kaum Itihlbar zu 
macheli. Die Versuchsanleituligen sind so Mar, die theo- 
retischen ]3emerkungen trotz  ihrer Kfirze doch so preg- 
nant ,  dab die Durcharbeitung des Prakt ikums stets Ge- 
winn bringen wird und eilien ansgezeichneten ~berbl ick 
fiber das experimentelle 1Rfistzeug der Zell- und Gewebe- 
physiologie verschafff. Die meisten Versuche sind noch 
durch gute Abbilduligeli belegt IIIId auch SOllSt hat  der 
Verlag sich die drucktechnische Ausgestaltulig angelegen 
sein lasseli. Metzner (Ga/ersleben). 

REFE 
G e n e t i k .  

G. BONNIER, B. RASMUSON und M. RASMUSON, ,,Gene divi- 
sibility", as studied by differences in Bar facet numbers in Dro-  
sophila melanogaster. ( Gen-Teilbarkeit, untersucht  auf 
Grund van Unterschieden in der Facet tenzahl  bei Bar- 
Mutaliten vonDrosophila melanogaster.) Hereditas (Lund) 
33, 348--366 (1947). 

Die Arbeit  schlieBt an frfihere Untersuchungen van 
]~ONNII~.It U. Mitarb. (Hereditas 29, 113. 1943) an. Ein 
geschleehtsgekoppelter, homozygot letal wirkender do- 
milianter l~'aktor , ,Exaggeration of Bar"  (Symbol Eb) 
liegt sehr nahe rechts yam Bar-Locus. Ein Eb-Chromo- 
sam (ohue Bar) enthXlt nur  e i n e n Abschni t t  der Bar- 
Duplikation. Eb/+ hat  runde Augen. B/Eb zeigt die 
gleiche reduzierte Facet tenzahl  wie BiB. Zudeln mani- 
festiert der Eb-Locus genau wie B einen Positionseffekt 
(B Eb/+ bildet  weniger Facet ten als B/Eb). --  Aus 
einem B Eb/+-Originalstamm ents tanden  unabh~iigig 
voneinander  durch Crossing-over verschiedene B/Eb- 
Weibchen. Aus diesen gingen dutch unabh~ngige Cros- 
sing-overs wiederum verschiedene B Eb/+-St/ imme her- 
vor. Best immt wurde - -  unter  identischeli Umweltbe- 
dingungen - -  die Facet tenzahl  dieser Crossovertypen. 
Sie zeigten statistisch gut gesicherte Uiiterschiede (sorg- 
f~Lltige Varianzanalyse). Da vorausgehend das X-Chro- 
mosom dutch Einfiihren recessiver Markierungsgene und 
die Autosomen durch konsequente Inzucht  m6glichst 
isozygot gemacht wurden, Ifihren die VerfL die ph~no- 
typischen Unterschiede IIicht auf ein differentes lViodi- 
fikatiolissystem zurfick, sondern nehmen an, dab der 
Eb-Locus durch verschiedene Crossing-over-Ereigliisse 
in Teilstficke van verschiedener L~nge aufgebrochen 
wird. Dabei w~ren die ulitersehiedlichen Facet• 
direkt bedingt  dutch die verschiedene L~iige der Ab- 
schnit te  des tei lbaren ,,Eb-Gens." 

E. Hadorn (Zi~rich). o o  

RATE. 
F. K. BUTTERS und R. M. TRYON, A fertile mutant of a W o o d -  
sia hybrid. (Eine fertile ]X{utante eines Woodsia-Ba- 
stards.) Amer. J. Bet. 35, I32 (19480 

Bei Woodsia Abbeae, einem normalerweise sterilen 
Bastard zwischen W. Cathcar[iana und W. ilvensis, wurde 
eilie Pflanze entdeckt, bei welcher e~n Blattwedet an der 
Basis sterile, an der Spitze abet fertile Sporangien trug. 
Die Sporen der letzten waren yell entwicklungsf~hig zu 
Prothall ien und Sporophyten. Die Zellen des fertilen 
Wedeltefles (Epidermis, Sporangium, Annulus) waren 
etwa ~ gr6Ber als die des sterilen Teiles (1,28 : I), die 
fertilen FiederblXttchen an sich jedoch weselitlich klei- 
net. Es wird angenommen, daB der beschriebelie Blatt-  
wedel chimer gebaut ist und aus einem diploiden, ste- 
rilen Basisteil und einem tetraploiden, fertilen Spitzen- 
tell besteht. Chromosomenz~hlungeli wurden nicht  ge- 
macht.  H.D.  Wul[[ (Kid). oo 

ROBERT LAMM, Studies on linkage relations of the Cy factors 
in Pisum.  (Untersuchungen fiber die Koppelungsver- 
h~ltnisse der Cy-Faktoren bei t~isum.) Hereditas (Lund) 
33, 4o5--419 (1947). 

Neben einem Haupt fak tor  flit die Internodienl~nge 
kommen bei Pisum die 2r Cyl--cy ~ nnd Cy 2 
--cy~ vor. Cy tist  mit dem Blat t faktor  St (st = re- 
duzierte Nebenbl~tter) eng gekoppelt (crossing over 
2,82 4- o,65% ). DerFaktor  Cy 2 ist eng mit  Wa (Waehs- 
bildung auf dem Blatt) gekoppelt (c.o. 1,99 4- I, I3%), 
nach anderen I(reuzungeli und anderen Autoren absolut 
gekoppelt. Wa seinerseits erwies sich in zwei Kreuzun- 
gen mit  Gp gekoppelt (c.o. 39,9 4- 5,92%). Diese Kop- 
pelung wfirde, falls sie in weiteren Kreuzungen best/itigt 
werden kann,  eili bedeutsamer Hinweis daffir sein, dab 
im Genera van  Pis~m Duplikat ionen vorhanden sind, da 
dann  eine Anzahl verschiedener polygener Faktorenpaare 
(Spaltung 15 : I oder 9 : 7) in ~hnliehen Koppelungs- 


