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S t r g m u n g  mechanisch  bedingt  sein. DaB es sich 
~brigens tats~ctJieh um zwei urspr / ingl ich ge t renn te  
P la t t en  hande l t ,  wird noeh dadurch  unters t r ichen ,  
dab  eine geringe Differenz in ihrer  H6heMage  vor-  
handen  ist,  die in der  Zeichnung nicht  wiedergegeben 
worden Jst. 

E indeut ige  Beziehungen zwischen dem En twick -  
l u n g s s t a d i u m  der  Po l lenmut te rze l l en  und dem Kern-  
ve rha l t en  im Tape tum,  e twa derar t  wie KADEY (1952) 
sie u. a. kfirzlich noch aufzeigte,  waren unm6glich zu 
erfassen. So s t a m m t  z .B.  die  in der  Abb.  19 wieder-  
gegebene ok top lo ide  Metaphase  mit  den gepaar ten  
Chromosomen aus  einer e inkernigen Tape tumze l le  
eines Faches ,  dessen Po] tenmut terze l ten  sich in TeJo- 
phase befanden.  Neben Pol lenmut te rze l len~in  1Keta- 
phase  I beobach te t en  wir andrerse i t s  das  Verschmel-  
z u s g s s t a d i u m  der  beiden ok top lo iden  P l a t t e n  der  
Abb.  2o, und schlie131ich waren  selbst  w~hrend des 
frt ihen T e t r a d e n s t a d i u m s  der  Po l lenmut te rze l l en  t e t r a -  
ploide Mitosen h~iufig in noch e inkernigen T a p e t u m -  
zellen s ich tbar .  

VI. Z u s a m m e n f a s s u n g .  

F/i r  Rosa h y b r i d a  , , H a m b u r g "  wird die  A b s t a m -  
mung,  soweit  m6glich, gegeben. Diese L a m b e r t i a n a -  
rose ist infolge von Chromosoment rans loka t ionen  ein 
S t ruk tu rhyb r id .  I n  e inem geringen Prozen t sa tz  der  
Po l l enmut te rze l l en  t re ten  w~thrend der  Meiosis Qua- 
d r iva len te ,  T r iva len te  und Univa len te  auf. Die In-  
kons t anz  des Vorkommens  von Mul t iva len ten  wird 
mit  der  geringen Gr613e der  t rans loz ier ten  Segmente  
und dem Einfiul3 ~iul3erer Fak to ren  erkl~rt .  

R. hybr .  , , H a m b u r g "  isf wie ihr  unmi t t e lba r e r  Vor-  
fahr,  R. hybr .  , ,Eva" ,  t e t r ap lo id  (2n ~-~28); die beiden 
~lteren L a m b e r t i a n a r o s e n  R. hybr .  , ,Robin H o o d "  
und R. hybr .  , ,Tr ier"  sowie die erste Polyantharose ,  
R. hybr .  , ,Mignonnet te" ,  sind diploid (2n = I4). 

Sowohl ffir R. hybr .  , ,Eva"  ats auch f/it  R. hybr ,  
, T r i e r "  w~re nach den  genealogischen Angaben  Tri-  
ploidie  zu e rwar ten  gewesen;  ffir den abweichenden  
zytologischee  Befund werden Erk l~rungsm6gl ichke i ten  
a ngedeute t .  

Die nu t  durch  die  Chromosoment rans loka t ion  ge- 
s t6r te ,  sonst  a b e t  sehr  ausgepr~igte Tendenz  zur  Biva-  
l en tb i ldung  bei der  t e t r apIo iden  R. hybr .  , , H a m b u r g "  
spricht  ffir eine s t a rke  Au togenoma t i e  der  Rosen-  

genome und eine genische Kont ro l le  der  B iva le s t -  
b / ]dung bei den  Rosen. 

Iafolge  Mi tosehemmungen,  Res t i tu t ionskernb i t -  
dungen  und Kernverschmelzungen  k6nnen die Kerne  
im A n t h e r e n t a p e t u m  der  R. bybr .  , , H a m b u r g "  poly-  
ploid werden. 
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lV[eister der  exper imentel len  Forschung erweisen sich 
in diesern in vieler Beziehung ungew6hnlichen Lehrbuch 
als l~[eister der  DJdaktik.  Ft i r  Stndenflen mi t  bescheide- 
hen Vorkenntnissen in Chemic und t3otanik wird hier 
eine Einffihrung nicht  allein in das wicht igste  Tatsachen-  
mate r ia l  der  Pfianzenphysiologie gegeben, sondern 
gleichzeitig eine t t inf i ihrung an  die wissenschaftliche 
Fragestel lung,  die Denk-  nnd Arbe i t smethode  ange- 
s t r eb t  und erreicht.  Nirgends ha t  man den Eindruck  
einer bloBen Kompilat ion.  In  der Disposition, in der  Art ,  
den einzelnen Gegenstand darzustellen,  in der  t3ewer- 
tung verschiedener Theorien ha t  das Werk  originelle 
Z~ige. Die dahin ter  s tehenden Forscherpers6nl ichkei ten 
wirken du tch  - -  ich mdchte  sagen - -  jede Zeile. Eine 

wohl abge~}ogene, knappe,  klare Sprache, die sachlich 
und zugleich ro l le r  Schwung ist, zieht den Leser  fSrm- 
]ich in den Stoff hinein. So subjek t iv  das Buch er- 
scheint,  mai l  dfirfte ihm haum zum Vorwurf rnachen, 
zum einseitigen Denken zu erziehen. Verff. betonen an 
den versehiedensten Stellen: hier h~ndelt es sich um 
Dentungen, vieles ist noch unklar. Aber mir schei~t, 
gerade well sie dem jungen Biologen 5{6glichkeiten del 
L6sung der Yrobleme aufzeigen, gewizne~ sie diese und 
wecken das eigene Nachdenken. Das Vorhaben wird 
bestens durch die Illnstrationen unterstfitzt. I-listorisch 
wichtige Abbildungen und aus neneren Arbeiten fiber- 
nommene machen den einen Tell aus. Pr~izis wira die 
PIerkunft jeder Figur vermerkt, an sich wohl eine Selbst- 
verstgndlichkeit, wenn nicht manches moderne Lehr-- 
buch gezeigt h~tte, dal3 es auch anders geht nnd wieweit 
die VerwfIderung der Sitten auf diesem Gebiet voran- 
gekommen isfi. Der andere Tell der Abbildungen ist neu 
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gezeichnet worden, z. T. in einer kfinstlerischen Manier, 
wohl nicht  alle gleich gut, oft aber wirklich vorzfiglich, 
so dab das dargestellte Problem einem geradezu durch 
die Augen einf~llt. Die Einte i lnng des Ganzen geschieht 
nach Erniihrtlng, Stoffweehsel und Waehstum und Ent -  
wicklung. Die 13ewegungserscheinungen kommen sehr 
kurz weg, was zu bedauern ist, well sic dem jungen 
13iologen, sofern er offene Augen hat,  am wenigsten 
verborgen bleiben. Am Schlusse werden noch 6kolo- 
gische Fragestellungen entwickelt.  ]edem Kapitel  
folgen eine Reihe yon  Fragen, wie das in  amerikanischen 
Lehrbiichern tiblich ist, und  einige Hinweise auf moderne, 
zusammenfassende Darstellungen, die dem Studierenden 
weiterhelfen. K. Mothes (Gatersleben). 

Dr. GERHARD DARMER, Der 8anddorn als Wild- und Kultur- 
pflanze. Leipzig: S. Hirzel-Verlag 1952. 89 S., 36 Abb. 
Preis brosch. 6,8o DM. 

Der durch seine langj~hrigen Untersuchungen an dem 
als vitamin-C-und-A-reieh ber/ihmt gewordenen Sand- 
dorn (Hippophae rhamnoides) bekannte Verfasser gibt in 
dem gut bebilderten Bfichlein einen ausftihrlichen, ge- 
meinverst~ndlichen Einblick in unsere Kenntl~is dieser 
Pflanze. Nach einer Einleitung fiber seine Namen, ale 
Verbreitung und Herkunft  werden die morphologisehen 
und biologischen Eigenttimlichkeiten des zweih~usigen, 
windblatigen Strauches erSrtert. Besonders eingehend 
sind dabei z. B. die Yariabilit~t (zahlreiehe Oekotypen, 
Polyploide), generative und vegetative Vermehrung 
(Wurzelsprogbildung) und Mykorrhiza besprochen. In  
einem weiteren Abschnit t  werden die Wirkungen der 
einzelnen Standortsfaktoren auf den Sanddorn dar- 
gestellt, wobei aueh die biotisehen Faktoren (Naehbar- 
pflanzen, Tiere, Nensch) gebfihrend berfieksichtigt sind. 
In  zwei anderea Kapiteln wird der Vitamingehalt  der 
Sanddornbeeren, seine Bedeutung und Nutzung, sowie 
die Ernte der Beeren, ihre Verarbeitung und vielseitige 
Verwendung behandelt. In  dem zusammenfassenden 
13berblick geht der Verfasser besonders auf die wirtschaft- 
liche Bedeutullg des Sanddorns als bodenbefestigendem 
u n d -  verbesserndem und fiir Windschutzanlagen an der 
Seektiste vorzfiglich geeignetem Pionierstraueh, sowie 
auf die zfichterischen Gesichtspunkte ein, um den Wild- 
strauch als, ,Lieferantvon gesundheitsf6rderndem Beeren- 
obst bester Qualit~t" zum Kulturstraueh zu ziehen, 
dessen reiche Tracht allj~hrlich aus Grogkulturen zu 
ernten ist. Hi, Ei~hler (G~terslebe~r 

Euphytica. Netherlands Journal of Plant  13reeding (Zeit- 
schrift ftir[Pflanzenztichtungder Niederlande). Geseh~fts- 
ftihrender Herausgeber Dr. H. D~ H A ~ ,  Wageningen.  
I, I - -8o ,  1952. 

Der holl~indischen Pflanzenzttchtung kommt  sowohl 
ftir die theoretische Grundlagenforschung als auch ffir 
die Praxis  besondere 13edeutung zu. Nicht nur  f/lr die 
europ~ische, sondern such ftir die tropisehe und subtro- 
pische Pflanzenztichtung haben die niederlgndischen 

�9 Forscher ]3esonderes geleistet. 13isher waren die Ver- 
~Sffentlichungen dieser Pflanzenz/lchter auf die ver- 
schiedensten Zeitschriften verteilt  oder aber such an 
schwer zug~nglicher Stelle erschienen. Es mug daher 
dankbar  begrfiBt werden, wenn nunmehr  eine spezielle 
niederl~ndische Zeitschrift fiir Pflanzenztichtung heraus- 
gegebeI1 wird. Die Redaktion setzt sich aus folgenden 
namhaf ten  Wissenschaftlern zusammen:  J. C. Do~sT, 
O. 13ANGA, G. HOUTZAGIZRS, C. ~ASTENBIZOtgK, F. E .  
NIJD~-M, I-~. SCHAI~PNAN, H .  J.  Toxopa~us, S. I .  WELLEN- 
sz~K, It .  D~ H~A~ nnd  bietet  Gew~thr ftir eine grol3e 
Vielseitigkeit dieser neuen Zeitschrift. 

I n  der Einft ihrung zum ersten Heft  setzt sich I. C. 
Do~s~ mit  den Aufgaben der Pi lanzenzttchtung und der 
neuen Zeitschrift auseinander und be tont :  , ,Plant  bree- 
ding has its own problems and needs its own climate to 
be able to thrive. I t  draws freely upon date furnished 
by  phytogeography, taxonomy,  cytology, pathology, 
anatomy,  morphology, chemistry, etc., thus widely 
overstepping the limits of genetics." 

Damit  wird auch gleichzeitig der tZahmen der neuen 
Zeitschrift gespannt.  Die Zeitschrift soll sigh nicht  nu t  
an Theoretiker und Wissensehaftler, sondern auch an 
die praktisehen Saatzi~chter, sowie an die empirischen 
Arbeiter, die die mangelnde wissenschaftliehe Grundlage 
durch eine besonders groBe Liebe zu ihrer T~tigkeit  und  

dutch das ,,ztichterische Auge" ansgleichen, wenden und 
sic alle mit  den For tschr i t ten  anf ihrem Arbeitsgebiet 
in  ]3erfihrung bringen. 

Der vielgestaltige Inha l t  des I. I leftes gibt eine gute 
Vorstellung, i n  welch ausgezeichneter Weise die neue 
Zeitschrift ihrer Aufgabe gerecht werden will. Es ent- 
h~lt Beitr/~ge iiber genetische Grundlagen der Pflanzen- 
ziichtung wie z. t3. ,,The theoretical basis of the poly- 
cross test"  yon S. J. WELL~NSIEK, oder , ,Periclinal 
chimeras i n b u d  sports" yon H. D~ HAAS, weiterhin einen 
Beitrag znr  Grundlage der Forstpfianzenzfichtung yon 
G. HOnTZAa~RS. 13otanische und  physiologische Fragen 
kommen in Artikeln yon ttOWA~D, H. W. und SWA~- 
~ArnaI~, M. S. iiber die , ,Artdifferenzierung in der Sek- 
t ion Tubera rnm der Solanumarten" und yon 13ANGA, O. 
,,iiber 13eobachtungen des Einflusses der Tagesl~nge auf 
das ]31attwackstum der roten Gartenbeete" zur Sprache. 
Sortenmerkmale werden in dem Aufsatz yon F. 1V[. v. d. 
VAART tiber die , , Ident i f ikat ion yon Erbsenvar ie t~ten 
im IZeimlingsstadium" behandelt .  Speziellen Tkemen 
europ~ischer und  tropischer Pfianzenzfichtung wenden 
sick C. COOLaAAS in einem Artikel ,,Llber die Anwen- 
dung yon Ft-I-Iybriden beim ,Vorstenlanden'  Tabak  im 
Grogen", H. J. ToxoPEus in dem Beitrag tiber ,,die 
Zfichtung yon Derris elliptica und Derris malaocemis" 
und T m j ~ ,  G. A. in einer Abhandlung  ,,tiber die Ahnen 
und  Nachkommensctmiten der I~artoffelsorte IZatah- 
din" zu. Mittei lungen iiher andere pflanzenztichterische 
Zeitschriften und die holl~ndische Sortenliste 1952, so- 
wie Referate fiber Vortr/ige, 13iicher und Artikel holl/in- 
discher Ztichter in anderen Zeitschriften und kurze Mit- 
tei lungen tiber ziichterische Ereignisse und Veranstal- 
tungen  beschlieBen das Heft.  Die Artikel sind in eng- 
lischer Sprache mit  hollgndischer Zusammenfassung 
oder in  holl~ndischer Sprache mi t  englischer Zusammen-  
fassung geschrieben. 

Das i. Heft  gibt  die Gew/ihr daffir, dab der Wunsch,  
den J. C. Do~sT dieser neuen Zeitschrift mi t  auf den Weg 
gibt : ,,May Euphyt ica  find a soil and a climate favorable 
to its growth", sicher in Erffillung gehen wird. 

W. Ho]Jmann (Halle-Hohenthurm). 

PIERRE JONARD, Les b|~s teridres TTifieum vulgate (VILL).  
cultiv6s en France. D6termination et caract6ristiques culturales. 
Paris, Institut National de ]a Recherche agronomique 
1951 , 491 S., 30 Abb., 32 Fig., 39 Tab.; geb. 175o Fr. 
Titeltibersetzung: Die in Frankreich angebauten 
Weichweizen (Triticum vulgare gILL.). Sortenbesehrei- 
bung und Anbaumerkmale. 

Einer der besten Weizenspezialisten Frankreichs gibt 
in diesem Werk, das fiir a]le an der Ztichtung und Saat- 
gutproduktion interessierten Kreise seiner Heimat be- 
stimmt ist, einen umfassenden l~berblick tiber den Stand 
der Weizenziichtung. Es ist festzustellen, dab in den 
letzten Jahrzehnten z~chterisehe Fortsehritte erzielt 
worden sind, die der franz6sischen Landwirtschaft er- 
hebliche Ertragssteigerungen gebraeht haben. Dies gilt 
besonders ftir die landwirtschafttich intensiveren Gebiete 
Nord- und Mittelfrankreichs, z. Zt. noch weniger fiir den 
Sfiden. Die Entwicklung ist dabei in gewissem Sinne 
ghnlich verlaufen wie in Deutschland. Wesentliche Er- 
folge sind der privaten Zfichtung zu verdanken. Besonders 
im Norden arbeiten zahlreiche Ztichtungsfirmen auf 
gr6Beren landwirtschafttichen Betrieben mit beachtlieher 
Initiative und Zielstrebigkeit. Gef6rdert wurde diese 
Entwieklung dutch gesetzliche MaBnahmen, die eine 
Ordnung des Saatgut- und Sortenwesens schafften, und 
in deren Gefolge die notwendigen staatlichen Insti tute 
for Sortenprtifung und Saatgutkontrolle errichtet wurden. 
Auch die Z/ichtungsforschung konnte dutch Inst i tute und 
Versuchsstationen praktische Erfolge erzielen. Die Ord- 
nung des Soften- und Saatgutwesens zeigt allerdings 
erhebliche Unterschiede gegen~ber den in Deutschland 
historisch entwickelten Verhgltnissen. 

Bei der Saatguterzeugung unterseheidet man vier Qua- 
Iit/~tsstufen: s61ection originale 999% 0 Sortenreinheit, 
sglection 9980/oo, reproduction 99o~ semence 96o%o. 
Die Forderungen bzgl. Sortenreinheit sind demnach in 
den ersten Stufen, die nach unseren Begriffen etwa dem 
Elite- und Hoehzuehtsaatgut entsprechen, relafiv hoeh. 
Den Eindruek eines tibersteigerten Formalismus maeht 
das Verfahren der Sortenzulassung, das sich bisher auf 
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die ,, Sortenregistel arbeit" beschrgnkte. Neben der ,,Neu- 
heft" wird eine genetische Fixierung verlangt, die durch 
Spezialmethoden untersucht  wird, so dal3 die Soften 
,,reine Linien" sein mfissen, soweit dies praktisch m6glich 
ist. Man versueht au~ diese Weise, den Ansturm von Zu- 
lassungsantrfigen zu hemmen. Erst seit der letzten Vege- 
tationsperiode x95I/52 werden auch Feldversuche an- 
gelegt, um Ertrag, Winterfestigkeit, Krankheitsresistenz, 
Standfestigkeit usw. unter praktischen Anbaubedin- 
gungen ffir die Beurteilung der Soften mit heranzuziehen. 
Die Eintragung in die Sortenliste erfolgt dutch das Mini- 
sterium nach Beratung dureh die 36 Mitglieder des 
,,Comitb, Techniqu e Permanent  de la S61ection", an dem 
Verwaltung, Wissenschaft und Praxis beteiligt sind. Bet 
der damit ausgesprochenen Zulassung ffir die Saatgut- 
produktion vermeidet man jedoch eine ,,Monopolisie- 
rung" der Soften ffir den Zi~ehter. Dies hat zur Folge, 
dab auch Firmen, die sieh setbst ziichterisch betgtigen, 
fremde Sorten in Erhaleungsziiehtung nehmen kbnnen, 
und dab Zfichtung und Saatguthandel in viel st~irkerem 
MaBe verflochten sind, als bet dem in Deutschland fiblich 
gewordenen System der Einschaltung yon VO-Firmen, 
die ffir den Zfichter gegen Lizenzabgabe vermehren. Man 
sieht in der sog. Monopolisierung eine Gefghrdung der 
landeskulturellen Interessen, hemmt abet damit zweifellos 
die private zfiehterisehe Initiative. 

Bet dem bisher angewandten Verfahren der Katalogi- 
sierung der Soften ist es nicht verwunderlich, dab dis 
franz6sisehe Sortenliste bet W-eizen weft fiber ion Sorten 
enthglt. Nach dem vorliegenden Werk stammen 71 Soften 
aus der Zeie vor der Iiatalogisierung (r933), darunter 
uralte Soften wit Goldendrop (angebaut seit I836!), 
Chiddam de Mars (i867), Teverson (i868), dis bekannten 
alten Ziichtungen yon VILMORIN (Bon fermier z894 
Rouge prolifique barbu I897, Hgtif Inversable x898 
Vilmorin 23 r9o9, Vihnorin a 7 I9Io), italienische Soften 
yon S~RA~aeZLLI und TOOARO, den kanadischen Marquis, 
die schwedisehen Sommerweizen Extra Kolben und 
Fylgia, die alten deutschen Soften Heines Kolben und 
Rimpaus frfiher Bastard. Von m933--I938 wurden 
r 7 Sorten eingesehrieben, in der Kriegszeit z94o--I944 
33 Soften und in den ]ahren r945--I95o weitere t6 Soften. 

Der Textteit des Werkes vermittelt  einen Eindruck yon 
der sorgfgltigen Arbeit der IRegisterstellen. Einleitende 
Hinweise auf die Klassifikation der Saatweizen werden 
in knapper und kaum erseh6pfender Form gegeben. 
Interessant ist, dab in den Stammb~iumen wenige Soften 
eine entseheidende Rolls spielen: die aeht Geniteure Vil- 
morSn 23 u. 27, Hgtif Inversable, Alli6s, Bon fermier, 
Inst i tute Agronomique, ,,BY', Hybride g courte paille 
und No6 erscheinen in fast allen Stammbgumen, h~iufig 
sogar mehrfach. 

Die morphologischen Merkmale sind besonders an der 
2ihre sehr eingehend studiert, doeh werden auch die vege- 
tativen Merkmale in den verschiedenen Entwicklungs- 
stadien ffir die Sortendiagnose herangezogen. Ineeressante 
Daten enth~lt das Kapitel fiber die physiologisehen Merk- 
male: K~.lteresistenz, Standfestigkeit, Hitzeresistenz 
(6ehaudage), Auswuchsfestigkeit, Resistenz gegen die 
Rost- und Brandarten, sowie gegen die FuBkrankheiten. 
]eder Abschnitt  gibt neben z.T. eingehenden metho- 
disehen Hinweisen eine Beurteilung und Klassifizierung 
der Soften. Neben den genannten Werteigensehaften 
werden noch behandelt : Bestoekungsfghigkeit, Frfihreife, 
der Grad der SchoBhemmung (Alternativit~it), sowie die 
Ertragsfiihigkeit und die Frage der Backqualitgt. 

Die Ergebnisse der Registerarbeit sind in zwei Bestim- 
mungstabellen zusammengefal3t : I. nach den Nhrenmerk- 
malen and II. naeh den vegetativen MerkmaIen. Jede 
der ~37 Soften erhglt schlieBlich eine zweiseitige Be- 
schreibung in Stichworten. 3o Soften werden in sehr 
gut reproduzierten Ahrenbildern vorgestellt. 

Das inhaltsreiche Werk verdient volle Anerkennung 
und Beachtung. Es wi~re wiinschenswert, dab auch ffir 
das deutsche Weizensortimene eine so eingehende Analyse 
der ,,nebensgchlichen" Merkmale und Werteigenschaften 
vorgelegt werden k6nnte, wenn auch eine Erggnzung 
nach derAnalyse der Ertragsfghigkeit unter verschiedenen 
0kologischen Bedingungen notwendig wgre, wie sie viel- 
Ieieht am vorbildlichsten vom niederliindischen Sorten- 
prfifungswesen erarbeitet wird. Hoffen wir auf sine 
fruehtbringende europMsche Synthese! 

Al /red  Le in  (Schnegc~/Hann). 

Mikroskopische und chemische OrganisatJon der Zelle 
2. 8olioquium der Deutschen Gesellschaft for Physiolo- 
gi;che (}hemie. B~rlin-G6ttingen-HeideIberg: Springer- 
Verlag, 1952. lO2 S., 25 Abb. ]Brosch. D2vl 9,6o. 

Am 6. und 7. April 1951 wurden anlgBlich des 2. I4ol- 
loquiums der Deutschen Ges. f. Physiologisehe Chemie 
5 IReferate gehalten, die mit  deil entsprechenden Dis- 
kussionsbeitr/igen in dem vorliegenden Heft zusammen- 
gestellt sin& u n t e r  dem lei tenden Gesichtspunkt,  die 
Verbindung zwischen Zellmorphologie nnd  Zellphysiolo- 
gie enger zu knfipfen, werden die akuten  Fragen nach der 
Funk t ion  der Zellbestandteile und  nach der Lokalisation 
der chemischen Prozesse behandett  mad diskutiert .  Die 
5 Vortrgge wghlen folgende Themen als ]grennpunkte der 
vefschiedenen Forschungsr ichtungen:  F. E. L=H~aANN- 
]Bern: 1Viikroskopische und  submikroskopische ]3auele- 
mente der Zelle. If. LaNa-Mainz: Lokalisation der Fer- 
mente und Stoffwechselprozesse in den einzelnen Zell- 
bestandteilen und deren Trennung.  If. FeLix-Frank-  
fur t /Main:  Nucleoprotamine und Nucleoproteide. G. 
Se~RAM~-Tiibingen : 1Viakromolekutare S t rnk tur  der 
Nucleins~ure. G. P~eKARs~I-Bonn: Zellkerngquivalente 
der Bakterien. Alien Referaten gemeinsam ist die Mare 
Sonderung der bisher gesicherten Ergebnisse yon den 
noch offenen Problemen. Daraus ergibt sich, was auch 
die Diskussionsbeitrgge im einzelnen erkennen lassen, 
ein Anreiz neue Gesichtspunkte aufzuwerfen, die bet der 
wissenschaftlichen Vielseitigkeit des versammelten Gre- 
minms besonders interessant  und wertvoll sind. Es 
bleibt nu t  zu wfinsehen, dab auch die weiteren 14ollo- 
quien dieser Gesellschaft in gleicher Weise einem brei- 
teren Interessentenkreis zuggng-lich gemacht werden. 

F.  Me~helhe, 

H. PIEPER, Das Saatgut; Ein Handbuch for Landwirte, landwirt- 
schattliche Berater, Organisationen und Beh6rden, Saatguthiindler 
undlandwirtschaftliche Genossenscha|ten. 2. Auflage m .55 Abb. 
u. 5 Tafeln. Verlag: Paul Parey, Berlin 1952. Preis geb. 
DIVI 28,--. 

Die grundlegende Bedeutung eines sachgemgI3 herge- 
r iehteten und beurtei l ten Saat- und Pflanzgutes ist be- 
sonders in den Nachkriegsjatn-en s tark hervorgetreten. 
Es ist daher dem Herausgeber und seinen Mitarbeitern 
Dr. EaaeBR~CHT, Jena und Dipl.-Landw. W. ULLMANN, 
Xassel-t iarleshausen sowie dem Verlag sehr zu danken,  
dab er das vorliegende t-tandbuch in zweiter Auflage 
herausgebracht hat.  Seit dem Erscheinen der e rs ten  
Aufiage sind 2o Jahre verstrichen, in denen wesentliche 
neue Erkenntnisse  in der Beurteilung des Saatgutes und 
verbesserte Untersuchungemethoden gewonnen wurden. 
An Stelle der al len Sorten sind neue mit  besseren Lei- 
s tungen getreten, so dab sich aus einem Vergleich der 
ersten und zweiten Auflage t in  sch6ner {3berblick fiber 
den Fortschr i t t  der Zfichtnng ergibt. Wghrend z. t3. in 
der i. Auflage im tfapitel  fiber Lupinen in bezug ant  den 
Alkaloidgehalt noch Folgendes zu lesen ist : ,,Es scheint, 
dal3 dutch die Arbeiten des I iaiser-Wilbelm-Inst i tutes  
f fir Zfichtungsforschung in Mfincheberg in dieser l~ich- 
tung jetzt  endlich ein Erfolg erzielt worden ist.",  ergibt 
sich aus der 2. Auilage die grol3e ]Bedeutung, die die 
,, SiiBlupine" in  der Zwischenzeit erlangt hat. 

Die bewghrte Eintei lung ist erhalten geblieben. Die 
4 Abschnit te  umfassen L die wertbest immenden Eigen- 
schaften des Saatgutes, wit  Reinheit,  Jieimfghigkeit, 
Gewieht, Gesundheitszustand, t ie rkunf t ,  Zuchtwert  
u. a. mehr, 2. die ]3eurteilung des Saatgutes bet den ein- 
zelnen Fruchtar ten,  3. die I ier r ichtung des Saatgutes 
dutch Dreschen, Reinigen, Sortieren, Trocknen, Beizen 
und sonstigen u  und 4. MaBnahmen und 
Einr ichtungen zur Sicherstellung und Yerbreitung lei- 
stungsfiihigen Saatgutes wie Zfichtung, Sortenregister 
und Zulassung, Vermehrung, Erfassung, Saatgut- 
wechseI, Sor tenanerkennnng und Samenpriifung. I n  
einem Anhang sind die amtlichen ]gestimmungen tiber 
die Anforderungen an die Beschaffenheit yon anerkann-  
tern Handelssaat-  und Pflanzgut, fiber die Probenahme 
und Plombierung scwohl ffir die DDR als auch die Bun- 
desrepublik wiedergegeben. Ebenso sind auch ffir die 
Sortenwahl bet dan einzelnen Frucb ta r ten  die zuge- 
lassenen und  gehandelten Soften West- und Ostdeutsch- 
Iands angeffihrt. Leider wurde es dabei unterlassen, 
�9 darauf hinzuweisen, dab dieselben Sorten unter vet- 
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schiedenen Namen in Ost und  West geffihrt werden. So 
handelt  es sieh z. B., um nu t  einen Fail herauszugreifen, 
bet den Leinsorten Hohenheimer bIan und L6bauer 
blau, und Bernburger 0Kaserlein und Endreg Kreu- 
zangslein um dieselben Ztichtnngen. 

Die fibersichtliehe Anordnung des Stoffes and seine 
Mare Darstellung, sow'ie die guten Abbildungen, die er- 
heblich vermehrt  wurden, werden dazu beitragen, dab 
such die zweite Anflage dieses t tandbuches  sich seinen 
festen Piatz bet dem angesprochenen Leserkreis sichern 
and  ein guter Ratgeber zur Erzeugung guten, einwand- 
freien Saatgntes werden wird. 

W. Ho//mann, Halle-Hohenthurm. 

TH. ROEMER, J. SGHMIDT, E. WOERMANN, A. SCHEIBE, 
Handbuch der Landwirtschaft. Hier: GORDS-PAROHIM, W., 
Dresden, ,,Stallbauten", WINNIGSTEDT, R., Bonn, ,,MAR- 
nahmen zur F6rderung der landwirtschaftlichen Tierzucht". 
Lieferung 7, 1Band 3, ]30gen 2 2 ~ 2  7. Berlin: P. Parey 
1952, Je Lieferung Subskriptionspreis DM 9 . ~ .  

Einen besonders wertvollen 13eitrag liefert der Ab- 
schni t t  yon Prof. CORDS-PA~c~z~a tiber Stal lbanten 
(S. 318~356). Im  ersten TeiI werden die wissenschaft- 
lichen G:undlagen ffir die Wahl der t3auform und des 
Baumaterials dargestelK; die eine m6glichst gesunde 
Stallhaltung gewghrleisten. Dabei werden besonders 
die physikalischen Vorggnge der Lichteinwirkung und 
tier Luft-  and  Wgrmezirkulation auf das Tier behandelt.  
Diese Zusammenhgnge sind ffir die StMlentlfiftung und 
ihre zweckmgBige Gestaltung yon besonderer Bedeutung. 
Die zur Zeit sehr popnlgren Vorschlgge ,,naturgem~13er" 
Primitivstglle werden in wissenschaftlicher 13egrfindnng 
auf eine naturnahe Hal tung ohne Obertreibnng reduziert. 
Die angegebenen Faustzahlen fiber das zweckmgl3igste 
Stall!dims flit die verschiedenen Tierarten lassen such 
die neneren Anschanungen fiber eine naturnahe Stall- 
hal tnng erkeunen. Ffir die arbeitswirtschaftlichen An- 
forderungen an die Stallbauten werden freilich nu t  kurz 

die wichtigsten Gesichtspunkte angegeben, ohne auf die 
heute vorliegenden betriebswirtschaftlichen Unter-  
suchungen zuriickzugreifen. Die technischen Angaben 
tiber geeignete Baustoffe erlauben dem Landwirt  einen 
Einblick in den gegenwgrtigen Stand der Kenntnisse 
gber gesundheitsf6rdernde Stallbanten.  Der zweite 
Teil behandelt die wichtigsten t3auelemente der St~lle 
ftir die verschiedenen Tierarten, beschr~inkt sich abet 
auf die notwendigsten allgemeinen Grunds~tize. Er ent- 
h~It sehr wertvolle Zeichnnngen ffir Einzelteile und 
Stallgrnndrisse sowie Fanstzahlen fiir den 1Raumbedarf. 
Dieser Teil lgl3t jedoch den Raummangel  empfinden, 
der einem Spezial is ten in einem Sammelwerk framer 
hemmend im Wege steht.  

Der dri t te Band (Allgemeine Tierznchtlehre) des 
Handbuches schtieBt mit  einem lBeitrag yon ?R. WI~rNm- 
S~DT fiber MaBnahmen zur F6rderung der landwirt-  
schaftlichen Tierzucht (S. 357--4o8). E r  beginnt  mit  
dem sonst den Tierzuchtlehrbiichern vorangestell ten 
Qberblick fiber die Volkswirtschaftliche t3edeutnng der 
Viehhaltung. Die statist isehen Angaben fiber Pro- 
dnktionswert,  t3estandentwicklnng nnd  Nahrnngs- 
verbranch tierischer Erzeugnisse lassen schmerzlich er- 
kennen, dab ffir die Nachkriegszeit nu t  noch das Bnndes- 
gebiet zn,cerlgssige Angaben liefert, Gesamtdeutschland 
somit nicht  mehr in Erscheinnng t r i t t .  Ffir die ver6ffent- 
lichten Mal3nahmen der Gesetzgebung and  Verwaltung 
hgtte der Verfasser sich freitich diese Beschr&nkung 
nicht anfzuerlegen brauchen, da such f fir Ostdeutschland 
die Entwicklnng der Gesetzgebung bekannt  ist. Der 
(Yberblick 51ber die westdeutschen Verwaltnngseinrich- 
tnngen nnd  gesetzgebenden MaI3nahmen gibt den neue- 
sten Stand wieder. Breiterer tZanm ist entsprechend der 
Berufsstellnng des Verfassers den Organisationen and  
Leistungen der pr ivaten Zfichtervereinigungen einge- 
rgumt, insbesondere dem derzeitigen Stand der 
Leistungsprfifungen f fir alle Tierarten. 

E, Ho[~ma~n (Halle). 

REFERATE. 
Cytologie. 

HEWSON SWIFT: The constancy of desoxyribose nucleic acid in 
plant nuclei. (Die Konstanz yon Desoxyribosenuclein- 
sgure in pflanzlichen Kernen.) Proc. Nat. Acad. Sci. 
U.S.A. 36, 643 bis 654 (195o). 

Untersuehnngsobjekte  waren 3 Ar ten  yon Tradescan- 
tia und verschiedene Soften yon Zea mays. Der Betrag 
an Desoxyribosenucleinsgure (DNA) wurde an nach 
F ~ J L G ~  gefgrbten Schni t tprgparaten mit  HiKe des 
mikroskopisch-photometrischen Verfahrens (PoLIST~a 
und Ris [1947]) ermitteIt.  1Vs an Ruhekernen 
braehten folgende Ergebnisse: Den niedrigsten Betrag 
an DNA wiesen bet Tradescantia die jungen Mikrospo- 
renkerne (der Tetraden) u~d die jungen generativen 
Kerne auf, beim Mats die IVfikrogametenkerne des reifen 
Pollens. Die meisten Kerne der beiden untersuchten 
Gat tungen ba t t en  2mal (2 C) oder 4mal (4 C) soviel DNA 
wie die vorhin genannten  Kerne. I~erne, die in die 
Klasse 8 C fallen, fanden sieh in den Staubfadenhaaren 
yon Tradescantia, beim Mats in den Wurzeln and  im 
Scuteilum. I n  diesem und in der Wurzel kommen such 
16 C-Krene vor. Beim Aleuron und Endosperm vom 
Mats ~ beide Gewebe sind bekannt l ich triploid - -  l and  
sich die Reihe 3 : 6 : 12 : 24, and  zwar beim Aleuron 
meisfi 6 C. In  der Streckungszone der IVfaiswurzel fMlen 
die meisten Kerne in die Klasse 4 C und  8 C. Wo vim 
Mitosen vorhanden waren, ergaben die IV[essungen an 
Interphasekernen Werte, die zwischen 2 C and 4 C streu- 
ten.  Die Prophasen zeigten 4 C-, die Telophasen 2 C- 
Werte. Offenbar vermehrt  sieh die DNA wghrend der 
Interphase anf das Doppelte gegeniiber dem diploiden 
Betrag. Es wurden keine 8 C- oder 16 C-Prophasen ge- 
funden,  obwohl solche ira I t inbl ick auf die Teilung ,con 
4 C- nnd  8 C-Kernen zu erwarten gewesen wgren. Das 
Verhalten der DNA wghrend der Meiose (Pollenbildung) 
wurde lediglich bet Tradescantia analysiert .  Die Igerne 
der sporogenen Zellen verhalten sich wie die der anderen 
Meristeme. Die jfingsten Mikrosporenmutterzellen sind 
der KIasse e C zuzuordnen. Wghrend des Leptot~ins 

steigt der DNA-Wert  allm~ihlich an, um w~ihrend der 
restlichen meiotischen Prophase bei 4 C zu verharren. 
Die 4 Tetradenkerne zeigen den Weft Z C und ver- 
gr6Bern ihn auf 2 C vor der I. Pollenkornmitose. -- Die 
Kerne yon T~.pMudosa enthalten ungef~hr lomal soviel 
DNA wie die zur gleichen I~lasse ziihlenden l(erne yore 
Mais. ~ Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit des 
Verf. stimmen mit den l%sultaten fiberein, die Veri. 
( 195 o) an tierischem Material erarbeitet hatte, nicht aber 
mit denen yon SCHRAO~R and  LEUCHTENBERGER ( I949) ,  die 
bet Tradesoantia paludosa nicht die Reihe i C, 2 C, 4 C 
usw. beobachten konnten.  

A. Reitberger ( Rosenho]). o o  

G. WICKE, Die elektronenoptische Oarstellung yon Zellmem- 
branen der Sojabohne. Kolloid-Z. zz9, 94--98 (I95O). 

Es win-den Zellw~nde tier Sojabohne nach 2stfindigenl 
Kochen and  nach Durchgang dutch den menschlichen 
Verdauungst rakt  elektronenmikroskopisch untersucht .  
Dabei wurde eine v611ige I-Iomogenitgt der Membranen 
ohne Anzeichen ether fibrillgren S t ruk tur  Iestgestellt. 
Es wird vermutet ,  dab die iVfembranen aus derart ig 
feinen 13anelementen aufgebaut  sind and  diese sich im 
t rockenen Zustand so dicht aneinanderlegen, dab noch 
bet 3o ooofacher Vergr613erung der E indruck  der Homo- 
genitgt  entsteht .  W. Wergin ( Berlin-LichterJelde). o o  

Z i i c h t u n g .  

G. HASKELL and P. DOW, Studies with sweet corn. V. Seed- 
settings with distances from pollen source. (Studien an Zucker- 
mats. V. Der Ansatz in Abh~ngigkeit yon der En t -  
fernung der Pollenspender.) Empire J. Exper. Agricult. 
19, 45--5 ~ (I95I). 

Der Kornansatz  entfahnter  lVfaispflanzen betrug bet 
einem Abstand yon etwa 4 m yon einem Pollenspender- 
bestand 95%. Bet einer Ent fe rnung  yon etwa 20 m 
sank der Ansatz auf io%.  13ei der t-Ierstellung yon 
Heterosissaatgut kann  die Zahl der zu ent fahnenden 
Reihen yon 2 auf 5 erh6ht werden. Lein (Schnega). 


