
23- Band, Heft z/2 Buehbesprechungen 6 I  

(1932), N ~ z ~  (1936), N ~ B ~  und K ~ z ~ s z  (1934), 
HI~BAI~I) (1933) und DEGMAN und AIJCI~E~ (1935) 
vor. Nach KRU~BgOLZ erscheint  es m6glich,  d a b  bei  
Ananas-Rtte., Graue Herbstrtte. und Kanada-Rtte. die 
Frf ichte  eines Bauraes  bei  g le ichem Kerngeha t t  je  nach 
dem Pol lenspender  verschieden groB werden  k6nnen.  
NEBEL s te l l te  fest, dab  Bes t i iubungen der  Sor te  Fa- 
meuse mit  Yellow Bellflower gegeniJber Mclntosh 
erh6hend auf  die Fruchtgr61?e und die mi t t l e re  Kern-  
zahl je  F r u c h t  wirken.  Bei  Mclntosh ergab  die  Be- 
st~tubung rait  Red Astrachan ein h6heres  durchschn i t t -  
l iches F ruch tgewich t  der  Mut te r so r t e  als  Best~iu- 
bungen rait  Yellow Bellflower. Nach den Unter -  
suchungen yon NEBEL und KERTESZ kann  der  Kor re -  
la t ionskoeff iz ient  ftir F ruch tgewich t  und Kernzah l  je  
nach der  Best / iubersor te  versch ieden  sein. So ergab 
die Unte r suchung  der  aus  Bef ruch tung  mit  Red 
Astrachan hervorgegangenen  Fr t ich te  eineu h6heren 
Wef t  ftir r als  bei  den Fr f ich ten  aus  der  Bes t l iubung 
mit  Yellow Bellflower. I m  Jahre 1933 wiesen die aus  
der Bef ruchtung  mit  Red Astrachan und Malus baccata 
entstandenenMclntosh-Frfichte prak t i sch  den  gleichen 
Wert  fiir r, die aus  Bes t~ubung  mi t  M. atrosanguinea 
s t a m m e n d e n  dagegen einen h6heren Kor re la t ions -  
koeff izienten auf. DEGMAN und AUCtlTER s te l l ten  an 
Sor ten  Summer Rambo, Delicious, Rome Beauty und 
York Imperial einen Einflul3 des Pol lenel te rs  auf  das  
F ruch tgewich t ,  die Anzahl  und das  Gewicht  der  Kerne  
fest. HIBBARD fand bei  de r  Sor te  Ingrain, d a b  Be- 
s t~ubung mit  Ben Davis grfBere  F r i i ch te  e rgab  als 
mit  Wealthy. 
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W~ihrend der  Drucklegung wurde  uns eine Arbe i t  
von H. M. TYDEMAN, The influence of different  pollens 
on the  growth and  developmerrt  of the  frui t  in apples  
and  pears.  I I .  F ru i t  size and seed content  in re la t ion 
to frui t  drop.  Rep. E. Malling Res. Sta.  for 1943, 31 - -34  
(i944), bekannt ,  die sich mit  den Beziehungen zwischen 
dem Samengeha l t  vorzei t ig  abgefal lener  Fr t ich te  ver-  
verschiedener  Apfelsor ten ira Vergleich zu der  An- 
zahl der  Kerne  in den a m  Baura  verb l iebenen Fr i i ch ten  
befal3t. Wir  In6chten auf diese Arbe i t  erg~inzend auf-  
merksam raachen.  Fe rne r  verweisen wit  auf  eine 
neuerd ings  erschienene Arbe i t  von H. SCHANDER in 
Angew. Bot .  26, 1 6 5 - - I 8 o  (1952). 

BUCHBESPRECHUNGEN. 
Elfter ,lahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft for 

Vererbungsforschung (S.S.G.). I-Ierausgegeben y o n  MA~Tm~ 
ERNsT-ScHwARZ~BAC~, Ziirich, Art .  Ins t .  Orell Ffissli 
1951. 88 S., 25 Abb. Sonderdruek broseh, s. Fr. lO,6O. 

Dieser Bericht  erscheint  als Sepa ra t abdruck  aus dem 
Archly  der Ju l ius -Klaus-S t i f tung  fiir Vererbungsfor- 
schung, Sozialanthropologie und IZassenhygiene, Band 
XXVI ,  Hef t  3/4, 1951. Er  beginnt  mi t  gesch~ftlichen 
lViitteilungen, worauf der  Gas tvor t rag  "con 33. EP~R~ssz 
(Paris), ,, Quelques probl~mes de la G6n6tiqne des micro- 
organismes" (Einige Probleme der  Genet ik der Mikro- 
organislnen) in der Haup tve r sammlung  der  S.S.G. in 
Luzern folgt. Der Vort ragende be t r ach te t  n/iher drei 
Probleme dieses Gebietes - -  I.  Genische Kontrolle  eini- 
ger Atmungsenzyrne der  Hefen, 2. Merkmale , ,kil ler" 
und , ,sensible" bei Paramedum aurelia und 3. antigene 
Typen  des Parc~meciums ~ und k o m m t  znm Schlul3, 
dab  die Tatsachen dieser Untersuchungen d i e  o r ga  - 
n i s c h e  E i n h e i t  d e r  Z e l l e ,  die augenb l i ck l i chvon  
dem rapiden  Fo r t s eh r i t t  der  mendel is t ischen Genet ik  
i ibers t rahl t  ist,  auf  dell e rs ten  Pla tz  stellen. Das Studiurn 
derVererbung wurde mehr und mehr yon dem Studium der 
Entwicklung  getrennt ,  und inzwischen zeigt die (wahr- 
scheinlich) irreversible Na tu r  der  Zelldifferenzierung, 
best~t igt  durch Erfahrungen der Pfropfung und Ge- 
webekultur,  dab  es das gibt ,  was man Zell-Vererbung 
(h 6 r e d i t 6 c e 11 u 1 a i r e) nennen kann.  Wel te r  folgen die 
Referate  tiber Niitteilungen medizinisch-genetischen In-  
haltes (deutsch):  ~3ber Vererbung yon Osteopsathyrosis  
(HAN~A~r Geschlechtsverhii l tnis beim Niongolismus 
(I-tim), Blu tgruppenbes t immungen ~n bi indnerischen 
Walsersiedlungen (K~oLL). Vou den 1Referaten zoolo- 
gisch-geneti.s.chen Inhal tes  (auch deutsch) sind folgende 
gedruckt :  Uber  Wirbels~ulenlniBbildungen bei kurz- 
schw/inzigen M/iusen (TIa~IL~), Ers te  biologische Ver- 
suche all Drosophila Init  dem 3i-3/[eV-Betatron (F~i~z- 
N m ~ ) ,  Ant imi to t i sche  und entwicklungsheramende 
Stoffwirkungen auf  dell Seeigelkeim (L~i~Alqx nnd 
B ~ s c ~ ) ,  Genetisch bedingte  Unterschiede in der 
Colchicin-Empfindlichkeit  bei Htihnern ( B ~ s c I ~ ) ,  

Chromatographische Trennung und ~[essung fluores- 
zierender Stoffe bei Augenfarb-Mutanten yon Drosophila 
melanogasler (HAno~x), Beeinflussung der Entwicklung 
der Milbe Histiostoma laboratorium HtJG~s durch AuBen- 
faktoren  (P~RRON) und zur Entwicklung rSntgenbe- 
s t rah l te r  Ovarien yon Drosophila melctnogaster (B~CHER). 
Zuln SchluB sind die ~nderungen  im Mitgl iederbestand 
der Gesellsehait  verzeichnet.  

I. Greben~ikov (Gatevsleben). 

TH. ROEMER, J.SCHMIDT E.WOERMANN, A.SCHEIBE, 
Handbuch der Landwirtschaft. Hier: v. PATOW, C., Hohen- 
heim, ,,Die Z(ichtung der landwirtschaftlichen Haustiere". 
RICHTER, K., u. BECKER M., Braunschweig-Volkenrode, 
,,Die Ernihrung der landwirtschaftlichen Nutztiere". FROMM- 
HERZ, E., Hohenheim, ,,Gesundheitspflege der landwirt- 
schaftlichen HausUere". Handbuch der Landwirtschaft, 
Lieferung 4 und 6, Band I I I ,  Bogen 8--21.  

v. PAr stellL die wissenschaftl iehe Grundlage der 
Tierzfichtung dar, wobei er sich be tont  auf die strenge 
Mendelistische Genet ik s t i i tz t :  , ,Wir  haben noch kein 
N[ittel, das Erbgut  yon aul3en und naeh unserenl Willen 
zu ver~ndern" .  Er  zeigt dabei,  wie die groBe Ftille der  
E rb fak to ren  dell Tierzttchter meist  ftir die Zuchtwahl  
auf die Niethoden der Walarscheinlicbkeitsrechnung ver- 
weist. Im zweiten Tell seines Absehni t tes  tiber die in 
der Tierzueht  anwendbaren  Zuchtmethoden geht  er yon 
der IReinzucht, der  I~olnbinations- und Verdr/ingungs- 
zfichtung aus, deren Wirkungen  zum Tell ma themat i sch  
und graphisch ausgedrt ickt  werden. Die Ergebnisse der 
inodernen Konst i tu t ionsforschung werden leider weniger 
eingehend behandel t ,  obwohl gerade bier in dell le tz ten 
Jahren wesentliche Erkenntn isse  p rak t i sch  nu tzbar  ge- 
rnacht werden. Auch die Gebrauchskreuzung wird kaum 
behandel t .  Mit t~echt n immt  einen grol3en Raum ein die 
Dars te l lung der Methode der Milchviehztichtung mi t  
ihrer neuzei t l ichen Erbwer te rmi t t lung .  Auch ffir die 
verschiedenen anderen t ier ischen Leis tungen (Mast, 
Arbe i t ,  Wollerzeugung) werden Zuchtwahl  bzw. Erb-  
wertfes ts te l lnng besonders behandel t .  
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Dem Beitrag yon RICHTER und BECK~R iiber die Er- 
n~ihrung der landwirtschaftl ichen Nutztiere sind rund 
18o Seiten eingerXurnt. An ihrn kann  man besonders die 
wissenschMtlichen Fortschri t te  gegeniiber der ersten 
Auflage des Handbuches ermessen. Die Ernghrungs-  
physiologie bat  so viel praktisch verwertbare Ergeb- 
nisse aus den neu gewonnenen chemischen Grundvor- 
stellungen erbracllt, z. B. fiber die Struktnr  der EiweiB- 
bausteine nnd fiber die Bedeutung der Vitamine sowie 
die Einzelheiten der Stoffwechselvorg~nge, dab die Ver- 
/asset sich mit  Erfolg hgufig der schernatischen 0bersicht  
bedienen, urn an/  engem Raum einen mSglichst voll- 
stXndigen ~berhl ick  fiber den gegenvcgrtigen Stared der 
Erkenntnisse zu vermit teln.  So erlaubt  die Crbersicht 
fiber Aminos~iuren und ihre physiologische Bedentung 
sowie die fiber die Wirksamkeit  der Vitarnine, ihr Vor- 
kornrnen und ihr Bedarf eine schnelle Orientierung. Auf 
das Notwendigste beschr~tnkt ist die Behandlung der  
N~thrwertbestimmung. Sie verzichtet darauf, die Ver- 
wendbarkei t  der NghrwertmaBstgbe ffit" die praktische 
Fi i t terung zu diskutieren. Die Fut te rmi t te lkunde  gibt 
eine systernatische Beschreibung der einzelnen Futter-  
mit telgruppen und die wichtigsten Methoden der Fut ter-  
konservierung. Sehr wertvoll ist die Vollst~ndigkeit der 
tabellarischen I3bersichten fiber den Nghrstoffbedarf der 
Nutztiere ffir Wachsturn und  Mast nnd  f/ir die Arbeits- 
leistung sowie fiber den Mineralstofibedarf. Die prak- 
tische Ffi t terung wird dagegen nut in den Grundlinien 
unter Verzicht auf jegliche einzelne Rezepte behandelt,  
die bei der Vielgestaltigkeit der Fut tergrundlage in 
Deutschland auch den Rahrnen des Beitrages hgt ten 
iiberschreiten rnfissen. 

Der Beitrag yon FRO~Mnm~Z fiber die Gesundheits- 
pflege soll dem Landwirt  die Bedeutung der Tierhygiene 
far die P..rodnktionsleistung vermitteln.  Er enthglt  einen 
kurzen Uberblick fiber die hierher geh6renden 6/ lent-  
lichen Magnahmen der Viehseuchen-Gesetzgebung und 
gliedert die private Gesundheitspflege nach den schgd- 
lichen Einfliissen, gegen die SchutzmaBnahmen zu rich- 
ten  sind, und zwar hinsichtlich ihrer Herkuni t  aus t u f t ,  
Klima, Boden, Wasser, Fut ter ,  Stall und  Weide. Der 
Beitrag ist dem entsprechenden in der ersten Auflage 
weitgeheud angeglichen. Die Infektionskrankheiten 
selbst werden dabei auch ftir den Gebrauch des prak- 
t ischen Landwirts  etwas sehr kurz abgehandelt,  obwohl 
dieser heute nicht  mehr ohne einige medizinische Kennt- 
nisse den gefghrlichen Hemmissen der infektiSsen Seu- 
chert in der Nutzt ierhal tung entgegenwirken kann.  

E. Hoffmann (Halle). 
ULRI(;H RUGE, (Jb~ngen zur Wachstums-und Entwick- 
lungsphysiologie der Pflanze. (PflanzenphysioIogische 
Praktika Band IV) 3. Auflage. ]3erlin-GSttingen-Hei- 
delberg: Springer-Verlag, 1951. XI I I ,  166 S. 63 Abb. 
geb. DM. 19,6o. 

Schon die Tatsache, dab innerhalb weniger Jahre drei 
Auflagen notwen.dig wurden, um der Nachfrage zu ge- 
nfigen, erweist die Brauchbarkei t  des vorliegenden Bu- 
ches, das sich als Grundlage fiir die physiologischen 
Hochschulpraktika in der Hand der Studierenden eben- 
so eingebfirgert hat  wie das P rak t ikum der Zell- und Ge- 
webephysiologie yon STRUGGER. Die vorliegende Neu- 
auflage ist besonders sorg/gltig durchgearbeitet  worden, 
um einen sicheren Fiihrer zu den wesentlichen Methoden 
der physiologischen Forschung zu schaffen. Die allge- 
meine Anordnnng des Stoffes ist im wesentlichen bei- 
behalten worden, nur  ist deutlich eine stgrkere Betonung 
der praktisehen Anwendungen physiologischer Erfahrun-  
gen (z. B. der chemischen Keimprfi/ung, der Verwendung 
yon Wirkstof/en zur Wachstumsanregung und  Unkraut -  
bekgmpfung, der Ausnutzung der Photoperiodizit~t und 
der Jarowisation) zu beobachten. Dementsprechend ist 
auch ein besonderer Abschni t t  fiber die reproduktive 
Phase der Entwicklung neu au/genommen worden. Alle 
Versuche sind im Unterr icht  bewiihrt, und  die Anlei tun- 
gen sind so klar, dab Migerfolge kaum rnSgtich sind. So 
wird das Buch auch in seiner jetzigen Form alien Be- 
nutzern ein verlgBlicher Ratgeber sein, der auch man- 
cherlei Anregungen zu weiterer Arbeit  auf dem Gebiet 
der Wachstums-  und Entwicklungsphysiologie vermit-  
teln kann. Die guBere Auss ta t tung entspricht  der Tra- 
di t ion der Ver6f/entlichungen des Springer-Verlages. 

P. Metzner (Gatersleben). 

TISGHLER GEORG Handbuch der Pflanzenanatomie, 
Band I I  : AIlgemeine Pflanzenkaryologie. 2. H/iKte : 
Kernteilung und Kernverschmelzung. 2. Auflage. I. Lie- 
/erung (1942). Nachdrnck 1951, 384 Seiten, 234 Abbil- 
dungen, Preis DlVf 58.--. 2. Lieferung (1943). Nachdruck 
1951, 336 Seiten, 223 Abbildungen, Preis: DM. 48.--, 
Naturwissenscha/tlicher Verlag, vormals Gebri~der Born- 
traeger, Berlin-Nikolassee. 

Dank der anerkennenswerten Bestrebnng des neuent- 
s tandenen Naturwissenscha/tlichen Verlages, die be- 
wghrte und besonders yon Biologen geschgtzte Born- 
traeger-Tradition weiterzuffihren, liegt nun rail  dem 
Nachdruck der I. und 2. sowie der vor kurzem erschie- 
nenen 3. Lieferung zu TtSCI~LERS ,,Kernteilung und 
Kernverschmelzung" (vgl. Zfichter 2x, 371) ein Stan- 
dardwerk der Zytologie wieder vollstgndig vor. Ffir viele 
Interessenten war dieses wichtige Werk lange ein Frag- 
ment  oder fiberhaupt unerreichbar geblieben, da fast der 
gesamte Bestand der beiden ersten Lie/erungen bald nach 
ihrer urspriinglichen Hermasgabe durch Kriegseinwir- 
kung verloren ging. Die Nachdrucke sind im Text un- 
ver~tndert. Die I, Liefernng behandelt  den geSamten 
Komplex der Mitosis und zeigt folgende Gliederung: 
Allgerneines fiber die Ausl6snng der IKernteilungen; Ein- 
wirkung der Innenfaktoren auf die Kernteilungen; Ein- 
wirkung der AuBenfaktoren auf die IKernteilnngen; 
Kernteilungen in mehrkernigen und in benachbarten 
Zellen; Furchungs- und Kammerungstei lungen;  Erl6- 
schen der Kernteilungsfghigkeit; Mitosen der t{ormo- 
phyten;  Mitosen der Thallophyten; UnregelmiiBigkeiten 
im Verlauf der Mitosen; Amitosen. Die 2. Lieferung ist 
in ~Lhnlicher Gliedernng der Meiosis vorbehalten und 
bringt im Anschlug daran je ein Kapitel fiber die Mecha- 
nik der Kernteilungen nnd fiber die Kernverschmelznn- 
gen bei sexueller und sornatischer IKernvereinigung. 
Wenn auch zuweilen die Darstellnng des Stories etwas 
schwer fibersichtlich ist und besonders die den Genetiker 
interessierenden Fragen nur gestreift werden nnd flit 
einen angekiindigten Erg~uzungsband reserviert bleiben, 
so sichern doch einmal die enorme Fi~lle der verarbeiteten 
Literatur und zum anderen die rnorphologische Grund- 
haltung dem Gesamtwerk einen bleibenden Wert  und 
rnachen es unabhgngig yon Modeschwanknngen physio- 
logischer Forschungsgebiete. TI sc m.ERs,,Pflanzenkaryo- 
logie" bedeutet somit nicht  nur  ffir den Karyologen, 
sondern for jeden Biologen, der mi t  zytologischen Pro- 
blemstellungen zu tun hat,  ein unumggngliches Nach- 
schlagewerk und ein gediegenes Fundament  zum Aufbau 
weiterer Arbeiten und Erkenntnisse. F. Mechelke. 

EMIL TRUOG, Mineral Nutrition of Plants. The University 
of Wisconsin Press 195I, 469 S.; geb. $ 6,--.  

Dieses aus i8 Kapiteln bestehende, von 22 Autoren 
verfal3te Buch ist zur Feier der hundertsten Wiederkehr 
des Grfindungstages der Universit~t yon Wisconsin her- 
ausgegeben und stellt den wissensehaftliehen Nieder- 
schlag eines yon 500 Personen aus elf verschiedenen 
Lgndern besuchten Symposiums dar, auf dem theore- 
tische u nd praktische Fragen der rnineralischen Ern~h- 
rung der Pflanzen behandelt worden sind. Jedes ein- 
zelne Thema ist in sich geschlossen und hat fiber den 
gerneinsarnen Rahrnen hinaus nur geringe Beziehungen 
zu den anderen. Dabei handelt es sich nicht so sehr urn 
Originalrnitteilungen neuer Versuehsergebnisse, als um 
kritische Betraehtungen tiber die das Thema berfihrende 
Literatur in einer verstgndliehen Sprache, die auf einen 
weiteren Kreis yon Interessierten und nicht nur auf den 
Spezialisten Riicksieht nimmt. Der Band beginnt mit 
einer allgemeinen optirnistisch gehaltenen Behandlung 
der Bodenfruehtbarkeit und der Welternghrungslage 
(K~ZLOCG und ORVEDAL). Dann werden die Beziehungen 
zwisehen Pflafizenernghrung und Boden in 6 Aufsgtzen 
er6rtert, die fiber die Grundlagen der ]?;rscheinungen und 
fiber das Allgerneine nicbt  hinausgehen. Der folgende 
Abschnitt  fiber Aufnahme und Translokation der MinerM- 
stoffe befriedigt mehr. Besonders zu begrfiBen ist der 
Aufsatz yon T.C. BROHER fiber das Problem der Stoff- 
anh~ufung, wobei rnit HiKe yon zahlreichen Kurven- 
bildern der Gegenstand vielseitig beleuehtet und in seiner 
komplizierten Abhgngigkeit yon Erbgut, Vorleben und 
~ul3eren Bedingungen dargestellt wird. BIDDULPI~ be- 
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schreibt die Bedeutung radioaktiver Elements fiir das Stu- 
dium der Stofftranslokation. Nun folgen zwei Arbeiten 
fiber die Rolle des Stiekstoffs ffir die ]?;rtragsleistung 
einer Apfelsorte und fiber die Rolle der mineralisehen Dtin- 
gung allgemein ftir den Anbau yon Konservengemfise. Ein 
weiterer Absehnitt  bringt betont pflanzenphysiologische 
Beitr~ge. ARNON beriehtet vor allem yon neueren Ar- 
beiten fiber die Bedeutung des MolybdXns, fiber die Rolle 
des Chloridions bei der O2-Bildung dureh isolierte Chloro- 
plasten und fiber das Wesen der o-Phenanthrolin-Hem- 
mung und ihre Beziehung zu Sehwermetallwirknngen. 
LO~HWlXG gibt einen ausftihrliehen Literaturberieht fiber 
die Ontogenie des Mineralstoffweehsels und STEINBERG 
tiber die Korrelationen zwisehen dem EiweiB-Hohlen- 
hydrat-Stoffweehsel und den BodennXhrstoffen. Der 
tetzte Abschnitt  behandelt den modifizierenden Einflul3 
~uBerer Faktoren auf die mineralische Ern~hrung, so des 
Liehtes durch WlTI~OW und der Bodenfeuehtigkeit dureh 
WADLEIGH und R~CHARDS. Den Besehlul3 bildet ein 
spezielles Thema: der Einflug yon ~uBeren Bedingungen 
auf das Wachstum des Zuekerrohrs, wobei CL~M~NTS 
vor allem eigenes Material vorlegt. 

K. Mothes (Gatersleben). 

Veriiffentliehung der Bundesanstn'lt fiir alpine Landwirtschaft in 
Admont, Heft  5. Wien. Springer 1951, 14 ~ S.; brosch. 
DM 18,9o. 

In ihrem 5- Heft berichtet die Bundesanstalt wohl- 
abgewogen in acht wissensehaftliehen Beitr~gen aus ihren 
vielseitigen Arbeitsgebieten. 

Auf den ersten 24 Seiten zeichnet A. B~UCKN~ ein 
eindrucksvolles Bild yon der ,,Arbeitsverfassung am 
Bergbauernhof". Wir erfahren dort indessen weft mehr 
als nut  die im TiteI angegebene Arbeitsverfassung: Die 
allgemeinen wirtschaftlichen und natfirlichen Erzeugungs- 
bedingungen der Bergbauernbetriebe, ihren Arbeitsauf- 
wand, und die j~hrliehe Arbeitsverteilung. Auf Grund 
sorgf~ltig geftihrter und ausgewerteter Arbeitstagebficher 
zeigt B~UCKNZR, dab in jenen Betrieben erheblieh mehr 
Arbeit als in den b5uerlichen Familienwirtschaften in der 
Ebene aufgewandt wird, beim Getreidebau z.B. rund 
viermal so viel. Da Bergbauern aber nur IO dz/ha Ge- 
treide ernten, kostet sie die gleiche Menge Getreide das 
aehtfache der Arbeit ihrer Berufsgenossen im Flaehland. 
Die empfindlichsteArbeitsspitze in diesen grfinlandreiehen 
und relativ viehstarken Betrieben bildet die Heuernte;  
sie ist daher vordringlieh zu technisieren. Wenn die 
Bergbauern die daftir notwendigen Mittel nieht auf- 
bringen kSnnen, werden sie kaum welter zu bestehen 
vermSgen. BRUCKNERs Daten erlauben einen aufsehluB- 
reichen Vergleich der Betriebe. 

Der zweite kurze Beitrag beantwortet  (offenbar aus- 
zugsweise, auf 5 Seiten) die Frage, ob ,,Bitterstofffreiheit 
der Treibgurken auf dem \u der Polyplodieztichtung 
zu erreichen" ist. V. HARTMAIR hat in der Genomver- 
dopplung einen Weg gefunden, der zu bitterstofffreien 
Treibgurken ftihrt. Colchici~behandlung der SproB- 
spitzen ergab zwar nur geringe morphologische Unter- 
sehiede zwischen den erhaltenen 4-n-Pflanzen und den 
diploiden, die 4-n-Pflanzen waren jedoch weniger fertil 
und zeigten beaehtliehe physiologisehe Besonderheiten, 
so u. a. die Bitterstofffreiheit. 

Der drit te Beitrag hat  weitreichende grundsStzliehe 
Bedeutung und verdient besondere Beaehtung. W. Ku- 
mzNA bringt hier ,,Bodenkartierung und Landwirtsehaft",  
seine ,,Denkschrift tiber die Aufgabe und den Weft  der 
Bodenkartierung im Dienste der Landwirtschaft" 
(16 Seiten). Er nimmt Mar und eindringlieh zu den 
Grundfragen der Bodenkartierung Stellung: Er will die 
allgemejne Bodenkartierung yon der unvollstSndigen und 
wissenschaftlich nieht mehr vertretbaren ,,Merkmals- 
karte"  zu ,,Typenkarten", also zu , ,Lokalformen"- und 
, ,Lokalartenkarten" ffihren. Nur damit sind die .ver- 
schiedenen Bodenformen so eindeutig zu kennzeichnen, 
wie es die Landwirtschaftswissensehaft aueh sonst mit 
ihren Haustieren, Nutzpflanzen und anderen Betriebs- 
elementen rut. Die Merkmalskarten lassen sich zu solchen 
Bodenkarten erg~nzen. Ihre Vollst~ndigkeit er6ffnet 
dann die M6gliehkeit, t in  einheitliches Weltsystem der 
Bodenkartierung zu sehaffen, das die internationale Zu- 
sammenarbeit  auf diesem Gebiete wesentlich erleiehtern 
wfirde. 

Der vierte ist ein ,,Beitrag zur Rauch- und Staub- 
schadenfrage" yon L. LE~TENBE~CER (I 7 Seiten). Im 
Bereieh der Magnesitwerke entstehen framer Sch~den an 
den ill ihrer Umgebung angebauten Kulturpflanzen; 
I.EITENBERGEI~ geht den Ursachen naeh und gibt u. a. 
die Ergebnisse seiner umfangreiehen Feldversuehe an. 
Solange die BSden nicht rauchkrank sind, lassen sich die 
t?;rtr~ge durch Volldfingung wesentlich steigerm Der 
abgelagerte Magnesit vermag auBerdem den Kalk im 
Boden in hohem Marie zu ersetzen. Wenn es aber zu so 
schweren Seh~den kommt, wie sie LEITENBERGEI~ im 
Bereieh des Magnesitwerks Tux gefunden hat, so liegt 
das (au/3er der Staubablagerung) vor allem an den er- 
hebliehen SO~-Mengen, die gelegentlieh abgeblasen wet- 
den. AuBer den Minderertragsermittlungen verdienen 
besonders die aufschlulBreichen biologischen Boden- 
analysen --  nach H. F~ANZ --  unsere Beaehtung. 

In seinem kurzen ,,Beitrag zur Frage der Vererbung 
der Schwarzrostresistenz des Hafers" (6 Seiten) teilt 
F. PFmFF~R eigene Untersuehungsergebnisse mit. Er 
hat fast immer eine dominante monofaktorielle Ver- 
erbung der Sehwarzrostresistenz gefunden. 

Als seehste Arbeit ver6ffentlieht R. PFX~FF~R ,,Unter- 
suchungen zum Weizenhalmfliegenproblem in den Alpen- 
l~ndern 0sterreiehs" (29 Seiten). Der Weizenbau im 
Alpenraum hat seit jeher mehr als anderswo unter der 
Weizenhalmfliege zu leiden. PFEIFFXR untersuehte daher 
die Weizensorten des neuen 6sterreiehischen Soften- 
registers auf ihr Verhalten und ihre AnfXlligkeit ge~en- 
fiber Chlorops taeniopus. Zweij~hrige exakte Sorten- und 
kombinierte Saatzeit- und Saatst~Lrkeversuehe brachten 
u. a. auch Klarheit  fiber die ZusammenhXnge zwischen 
Schol3zeit und Befallsh6he, die Minderertr~ge, sowie den 
EinfluB der Saatzeit auf die Befallsh6he (frfihe Winter- 
weizenaussaat vermindert den Befall wesentlich); die 
wirksamste GegenmaBnahme wird die Zfiehtung einer 
sehr frfihreifen, standfesten, dem alpinen Klima ange- 
pal3ten Winterweizensorte sein. 

Mit der Frage , ,Hat M~TSeHERLmH recht" weist A. ZEL- 
LZRs Beitrag (26 Seiten) wieder weft fiber den Rahmen 
der Bundesanstalt hinaus. ZELI~R knfipft an den MIT- 
SCHERLIOHsehen Gef/~13versuchen an und teilt Arbeitsvor- 
schriften und verbesserte Bereehnungsmethoden ffir Tast- 
versuehe und exakte Feldversuehe Init. Er seh~itzt ein- 
gehend bereehnend ab, wie welt die einzelnen Dtingerarten 
die Ertr~ige noch wirtschaftlich zu steigern verm6gen. 
BesondereSchwierigkeiten bereitet die Stickstoffdtingung. 
Auf jeden Fall sollte allenthalben - -  naeh MITSe~IEr~LIeH --  
festgestellt werden, wie hoch das Dfingebedtirfnis der 
BSden ist und daraus angepaBte Dtingungsregeln abge- 
leitet werden. Die Praxis wird so die Wirkungswerte der 
Wachstumsfaktoren best~tigen und damit dann die ein- 
gangs gestellte Frage beantworten. 

A. ZXLLEI~ und O. FLUNT befassen sich in den beiden 
letzten verSffentliehten Arbeiten auf i8 Seiten mit der 
,,Methodik zur Messung der Stabilit~t yon Bodenkrti- 
meln". Ein Boden ist fruehtbar, wenn er gar ist, gar ist 
er abet nur, wenn seine Krtimel wasserbest~ndig sin& 
Deshalb haben alle Untersuehungen fiber die Boden- 
krtimel und ihre Stabilit~.t grunds~tzliehe Bedeutung. 
Die Verfasser bilden sich zun~ehst ein Urteil tiber die 
Kugelmethode (zur Messung der BodenkrfimelstabilitXt) 
von H. LINSER, die sie nach eingehender Prfifung ftir 
groborientierende Untersuchungen ftir geeignet halten; 
sie ergibt zutreffende Werte nur bei bestimmten (benetz- 
baren und quellf~higen) BSden. O. FLUNT und A. ZELLER 
entwickeln, besehreiben und erproben daraufhin ihre 
, ,Schalenmethode". Sie ist vergleiehsweise einfaeh und 
erlaubt, Untersehiede in der Krfimelstabilit~t verschie- 
dener BOden festzustellen; ihre Ergebnisse stehen often- 
bar im Zusammenhang mit der F~rbung lufttroekener 
Krfimel, was dureh den Humusgehalt  der einzelnen B6den 
bedingt sein dtirfte. Anwendungsbereich und Genauig- 
keit dieser Methode werden vorgeftihrt. 

Alle aeht Arbeiten vermitteln wertvolle, z.T. grund- 
s&tzlieh bedeutsame Erkenntnisse, ihr Umfang entspricht 
in jedem Falle dem Gewieht ihres Inhalts. Uberall ist 
ausreichend Literatur angegeben; die ganze sauber aus- 
gestattete Broschtire sprieht den interessierten Leser an 
und bietet ihm mehr als die notgedrungen oft zu kurz 
gefaBten T~tigkeitsberichte in den frfiheren Heften. 

A. B~il (Halle). 


