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BUCHBESPRECHUNGEN. 
H. BRAUN, M6glichkeiten und Grenzen der Resistenzziich- 
tung. DENCKER, O.H., Der Weg der Landwirtschaft yon 
der Energieautarkiezur Fremdenergie. Arbeitsgemeiilschaft 
f fir Forsehung des Landes Nordrhein-Westfalen, Heft io. 
K61n u. Opladen: Westdeutscher Verlag 1952. 7 ~ S., 
7 + 16 Abb. Broseh. DM 6.80. 

Der erste Beitrag behandelt die M6glichkeiten und 
Grenzen der Resistenzzfichtung, dieser Arbeitsdisziplin, 
die die Brtieke yon der Phytopathologie zur Zfiehtung 
bildet und in frfiherer Zeit oft yon der Parteien HaB und 
Gunst verzerrt  ersehien. Heute hat, wie auch die vor- 
liegenden Ausffihrungen zeigen, eine sinngemfiBere Be- 
urteilung Platz gegriffen, die nicht das Trennende sondern 
das Verbindende  in den Vordergrund stellt. Wenige 
Arbeitsgebiete sind in ihrer Zielsetzuilg und in ihren 
Erfolgsm6gliehkeiten so problematiseh beurteilt worden 
wie die ResistenzzOchtung und die damit im Zusammen- 
hang stehenden Fragen. So sei auch hier das Urteil voil 
GX~MAI~N wiederholt, mit dem BRAUN seine Ausffih- 
rungen absehlieBt. ,,Die geistige Haltung des Zfiehters 
entspricht einem hochgemuten Pessimismus: er wird nie 
ans Ziel gelangen --  denn dieses schiebt sich immer welter 
hinaus  --, sondern er ist zufrieden, wenn er seinen para- 
sitisehen Verfolgern um einige Jahrzehnte oder Jahre 
voraus bleibt".  Der Verf., der im Sinne einer akade- 
mischen Vorlesung yon historischen Gegebenheiten aus- 
geht und daran die Er6rterung bestimmter Einzelfragen, 
wie biologisehe Spezialisierung u.a . ,  anknfipft, bemfiht 
sich immer wieder, die gegebeilen Grenzen der Resistenz- 
zfichtung aufzuzeigen, betont  jedoeh gleichzeitig den un- 
bestreitbar hohen Wert  und die realen M6glichkeiten der 
Resistenzzfiehtung. Eingehend werden Probleme der 
Resistenzztiehtilng bei Getreide, Karto/fel und Zucker- 
rohr behaildelt. Man wird hierbei dem Verf. kaum bei- 
pflichten k6nnen, wenn er Phytophthorc~ infestans als den 
gef~hrlichsten Grol3sch~dliilg der Kartoffel bezeichnet. 
Widersprueh fordert auch die Behauptung heraus, dab 
bei Passage des X-Virus dureh systematiseh fernstehende 
Pflanzen Mutationen auftreten. Die ausschliel31ich auf 
der Kartoffel auftretenden Symptome, die jetzt  ein ganz 
anderes Bild ergebgn:k6nnen,  s ind das Ergebnis re- 
versibler Virulenzgnderungen und sind daher als Modi- 
fikatioileil zu bezeichnen. 

In dem Bemfihen um die Ausniitzung der W~rme- 
energie sind andere Zweige der Volkswirtschaft der Land- 
wirtschaft tiberlegen gewesen. Dies h a t  seinen Grund in 
den sehr viel grOBeren Schwierigkeiten, die in der Land- 
wirtschaft zu fiberwinden waren, so z. B .  bei der Feld- 
arbeit und den Transportleistungen. Nur bei den Hof- 
arbeiten liegen die VerhMtnisse etwas gfinstiger, und 
bier linden wit auch die ersten Einbruchstel len ffir die 
Fremdenergie. Auf diesem Sektor wurde 1925--193o 
(5o--75 Jahre spXter als in der Industrie) energiewirt- 
sehaftlich gesehen der AnsehluB an die fibrige Wirtschaft 
erreicht. Vier Entwicklungsabschnitte des Verbrennungs- 
motors mit dem eisenbereiften Sehlepper in der Feld- 
arbeit werden besehrieben. Die erste Stufe (1925-1935) 
hatte nur eine 2o %ige Teilmotorisierung in Grol3betrieben 
fiber Ioo ha zur Folge. Der luftbereifte Schlepper ist das 
Keilnzeichen der zweiten Stufe (1935 --195o). In die hier- 
dureh bediilgte 5o% ige Teilmotorisierung waren die groB- 
b~uerlichen Betriebe bis 2 5 - 3  ~ ha einbegriffen. Augen- 
blicklich befinden wit uns im 3. Entwicklungsabsehnitt ,  
der die Vollmotorisieruilg bis an die untere Grenze yon 
1o - - i2  ha anstrebt und nach einem Jahrzehnt abge- 
sehlossen sein dfirfte. Es verbleiben dann die klein- 
bXuerlichen Betriebe. Solange die typischen technisehen 
L6sungen noch fehlen, ist eine Zeitprognose abwegig. - -  
Heute hat  im Hinblick auf die Vielseitigkeit in der Dar- 
bietung der Energie der Schlepper den Motor Menseh er- 
reieht. In bezug auf die StXrke fibertrifft er ihn um das 
Hundertfache und aueh das Mehrgespann yon Zugtieren 
noeh um ein Mehrfaches. Die wissenschaftliche For- 
sehungsarbeit greift heute fiber den engen Rahmen der 
Landteehnik hinaus. Im Vordergrund steht die Gemein- 
schaftsarbeit, die der Mitarbeit der Zfiehter, Boden- 
biologen, Arbeitswissenschaftler u. a. bedarf. Das letzte 
Ziel besteht darin, die besten Kr/~fte unseres Landvolkes 

auf dem Lande festzuhalten und der bisherigen lang- 
j~ihrigen negativen Auslese Einhalt zu gebieten. 

Klinkowski (Halle~SaMe). 

H. BRAUN, E. RIEHM, Krankheiten und ScMifllinge tier Kul- 
turpflanzen und ihre Bekiimpfung. 7. neubearbeitete Auflage. 
Berlin u. Hamburg:  Paul Parey 1953. 348 Seiten mit 
290 Abb. Brosch. DM 24.80. Ganzleinen gebunden 
DM 26.80. 

Dab der , ,Braun-Riehm" bereits in der 7. Auflage vor- 
liegt, ist fiir die Qualit~t dieses ffir Wissenschaft und 
Praxis unentbehrlich gewordenen Buches ein untrfigliches 
Merkmal. Wenn es fiberhaupt m6glich war, Form und 
Inhalt  des Werkes zu verbessern, so haben beide Autoren 
alles getan, um im 1Rahmen des gegebenen Raumes Vor- 
bildliehes zu bieten. Ob dieser Raum ffir alle Zeiten aus- 
reiehen wird, um die Bedtirfnisse der Studierenden zu be- 
friedigen, wird mit dem Verlag zu er6rtern sein. Dabei 
wgre es zu fiberlegen, ob man nicht dem allgemeinen Tell 
zur Kl~rung mancher Grundbegriffe der Phytopathologie 
vielleieht den doppelten Platz einrgumen sollte. In ihm 
vermil3t man im Bereich der Pathogenese, der Epidemio= 
logie und der Pflanzensehutzmal3nahmen manehes, das 
dem Gesamtwerk wohl zur letzten Kr6nung noch zu 
fehlen scheint. Im speziellen Tell, d e r m i t  Ausnahme 
der Zierpflanzen alle heimischen ~ul turar ten  von Land- 
wirtschaft und Gartenbau in den wiehtigsten Krankheits- 
erregern und Sehgdlingen berfihrt, stehen, wie in den 
frfiheren Auflagen, das Krankheits- bzw. Schadbild, die 
Morphologie und Biologie der Erreger und Schgdlinge und 
ihre Bek~mpfung im Mittelpunkt der Er6rterungen. 
Uber die Zweckm~Bigkeie der speziellen Stoffauswahl 
k6nnte, wie die Autoren sehon im Vorwort der 6. Auflage 
angeben, zu diskutieren sein. Reiehliche Literaturangaben 
weisen dem speziell Interessierten den Weg zu tieferem 
Eindringen in die Materie. Hervorragende Abbildungen, 
um die offenbar B~At~I~ besonders bemfiht war, geben 
dem Werk eine Ausstattung, die besonders zu loben ist. 
Es bedarf in diesem Falle keiner besonderen Begabung, 
um mit Sicherheit vorherzusagen, dab auch diese Auflage 
in absehbarer Zeit ihren Leserkreis gefunden haben wird, 
an dem, wie zu hoffen ist, beide Teile Deutsehlands teil- 
haben sollten. Hey (Berlin). 

d. KOHNLEIN und H. VETTER, Ernteriickst~inde und Wurzel- 
bild. Menge und Niihrstoffgehalt der auf dem Acker verbleibenden 
Reste der wichtigsten Kulturpflanzen. Hamburg und Berlin: 
Paul Parey 1953. I38 S., 9o Abb. Ganzl. DM 22.4o. 

Die Literatur des Pflanzeilbaues und seiner Naehbar- 
disziplinen ist der grol3en Bedeutung der Ernterfickst~nde 
Ifir die Erhaltung uild Mehrung der Bodeilfruchtbarkeit 
bisher in keiner Weise gerecht gewordeil. Diese empfind- 
liche Lfieke wird durch das vorliegende Werk weitgehend 
ausgeffillt. Methodisch vorbildlieh haben K6I~LEIN und 
VETTER die Ernterfiekst~nde yon i13 Reinsaaten und 
Gemischen wichtiger Kulturpflanzen in verschiedenenEnt- 
wiekluilgsphasen untersucht und erstmalig vergleich- 
bares Zahlenmaterial gr6Beren Umfanges fiber die Mengeil 
der Wurzel- und Stoppelriickst~nde unserer Kultur- 
pflanzen und deren N/~hrstoffgehalt gesehaffen. 

Im i. Kapitel wird das Arbeitsverfahren anhand yon 
Abbildungen genau geschildert; das 2. Kapitel behandelt 
den EinfluB verschiedener Faktoren, insbes, des t?;rnte- 
zeitpunktes auf Menge und Zusammensetzung der Ernte- 
rtickstXnde, und im 3. Kapitel erfahren wir Anbau- 
bedingungen, Ertrag, Bestandsdichte und Stoppelh6he 
der untersuehten Kulturen. Im 4. Kapitel sind die Er- 
gebnisse der Untersuehungen fiber die Menge der Ernte- 
rfiekst~nde (Wurzeln, oberirdisehe RiiekgtXnde, Unkraut- 
und Vorfruehtreste), im 5- Kapitel deren NXhrstoffgehalte 
und -mengen und im 6. Kapitel Ernterfiekstands- und 
N~thrstoffmengen in verschiedenen Fruehtfolgen dar- 
gestellt. Uberzeugend wirkeil auch die am SchluB ge- 
gebeneil Erg~ilzungen und zusammenfassenden Dar- 
stellungen, ganz besonders die vorztigliehen Wurzel- 
bilder. 

Im einzelnen verdienen die Erilterfiekst~nde, insbes. 
die groBen Wurzelmassen der mehrj~hrigen Futter- 
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pflanzen besondere Beachtung. So hinterl~13t einjXhriges 
Kleegras (~ber 4 ~ dz/ha Trs. an Ernterfiekst~nden in der 
Aekerkrume, das ist die drei- bis f~nffache Menge tier yon 
dem.grbBten Teit.aller t~brigen Kulturpflanzen hinter- 
lassenen Ernterfiekst~nde, das s~nd etwa 6o% de r Ernte- 
rtickstXnde dreijXhrJger .Luzerne, da s  ist die zwei- bis 
dreifache Menge der pro Jahr in Form yon Stalimist dem 
Boden zugeftihrten Trs. (m. a. W. fast eine volle Staltmist- 
dfingung yon 2oo dz/ha), wobei die Wurzelrfiekstande viel 
besser im Boden verteilt .sind als der StalImist es sein 
kann. Kleeuntersaaten zur Herbstnutzung produzieren 
an Ernteriiekst~nden bereits die doppelte bis dreifaehe 
Menge der meisten als Hauptfrfichte angebauten Kultur- 
pflanzen. 

Uber die Erntertiekstands- und Wurzelmengen mehr- 
jXhriger GrXser und als Zwischenfrucht angebauter 
Kleegrasgemische, die nach den bisherigen Ergebnissen 
unserer Arbeiten besonders groB sind und deshalb in 
Unserer Landwirtsehaft zur Verbesserung der Boden- 
fruchtbarkeit entseheidend beitragen mfissen, sind leider 
keine Angaben vorhanden. Trotzdem besti t igen die an- 
gegebenen Zahlen fiber die Ernterfickstandsmengen der 
als HaupL- und Zwisehenfrfichte angebauten inehr- 
j ihr igen Fut terpf lanzen (KleegI:as, Luzerne, Stoppelklee, 
Landsberger Gemenge), dab dutch sinngem~13e An- 
wendung des Trawopolnaja-Systems, vor allem dutch 
vers'cirkten Anbau dieser wurzelreichen Futterpflanzen 
(,,:GesundheitsfriJchte" naeh K6~EI~AMP), auch unsere 
deutschen Ackerb6den mit  organischer Substanz, bzw. 
rail strukturverbessernden /cIumusstoffen angereichert 
Und dadurch in ihrer Fruchtbarkeit  gehoben werden 
k6nnen. Die im 6. Kapitel angestellten Betraehtungen 
der Ernterfiekstands- und NXhrstoffmengen in Frueht- 
folgen nfit versehieden hohem Feldfutteranteil (Haupt- u. 
Zwisehenfutterbau) geben diesbezfiglich ebenfalls weft- 
volle Hinweise. So verbleiben im Acker pro ha und Jahr 
durch Einschaltung eines Kleegrassehlages oder einiger 
wurzelreieher Zwischenfrfichte in eine Fruehtfolge 5 ~ bis 
ioo% mehr Erntertickst~nde (insges. I7,6 his fiber 
2o dz/ha unct Jahr Trs.) als in derselben Fruehtfolge ohne 
Fut terbau (insges. 9--12 dz]ha und Jahr Trs.). Als sehr 
hypothetisch mfissen allerdings die nail den ,,Boden- 
loekerungseinheiten" durehge!tihrten Bereehnungen an- 
gesehen werden, da neben der Wurzelmenge und der 
H~ufigkeit der Bodenloekerung eine Reihe anderer 
Faktoren die langfristige "vVirkung der ErnterfickstXnde 
auf die Bodenfruehtbarkeit entscheidend beeinflui?t, 
nach WILJAI~S insbes, der Zeitpunk t des Absterbens der 
Hauptmasse der Wurzeln. Aueh die Untersuchungen 
yon V Z T ~  besagen an anderer Stelle, dab z .B.  die 
im Spitherbst  absterbenden Wurzelrfiekst~nde veto 
Knaulgras noch nach der E r n t e  der Naehffucht (Kar- 
toffeln) in sehr grogen Mengen im Boden zu tinden waren, 
obwohl KartoffeIn relativ hXnfig gelockert and deshalb 
aueh rail 2 ,,Bodenlockerungseinheiten" bei den Be- 
reehnungen bedaeht werden. 

Zusammenfassend darf gesagL werden, dal3 die Ergeb- 
nisse der Untersuehungen v0n K&HNLEIN/VETTER fiber die 
Ernterfiekst~nde unserer Kulturpflanzen nieht nur dem 
PfIanzenbauer einmal mehr verdeudiehen, wie notwendig 
es ist, bei der Auswahl der anzubauenden Kulturpflanzen 
und der Gestaltung der Fruchtfolgen die im Boden ver- 
bleibenden Ernterfiekst~nde, insbes, die Wurzelmengen 
der verschiedenen Kulturpflanzen zu berfieksichtigen, 
sondern aueh der Pflanzenzfichter wird daraus ent- 
nehmen, dab man bei der Sehaffung neuer Soften die ffir 
die Fruchtbarkeit der B6den so bedeutungsvoiien Ernte- 
rfickstgnde, vor Mlem die Wurzelmassen, nieht l~.nger un- 
berficksichtigt lassen daft; denn gerade die Pftanzenarten 
mit relativ groBen Wurzelmengen, z. B. die Futtergr~.ser, 
weisen nach unseren Beobachtungen ganz erhebliche 
Sortenuntersehiede auI. R~ibensam, Mi~mh~berg. 

TH. ROEMER, J.$CHMIDT, E. WOERMANN, A. $CHE|BE, 
Handbuch der Landwirtschaft. Lieierung 15, Band 4. Bogen 
I5 --21.13erlin : P. Parey 1953. Je Lieferung Subskriptions- 
preis DM 9---. 

Die Lieferung 15 enth~lt den SchluB des Abschnittes 
yon J. S(~HMIDT tiber ,,$chweinezucht% der die rein 
produkLionstechn~sehen Fragen der Fiitterung (FuLLer- 
mitre], Vezdauungsphysiologie und l~utteranweisungen ffir 
die versehiedenen Altersklassen) behandelt. Der Bei- 
trag yon 

KLIESCH, 4., ,,Schafzu~ht", S. 242--3oo, wird mit 
einem l~berblick fiber die zahlenm;tl3ige Entwicklung der 
Sehafhaltung und ihre wirtschaftliehe Bedeutung ein- 
geleitet, ohne auf betriebswirtschaftliche Bestimmungs- 
grfinde der Schafhaltung einzugehen. Nach einem kurzen 
Uberblick fiber die Abstammung und die Ver~nderung in 
der Verbreitung der deutschen Schafrassen, die ein 
bemerkenswertes Vordringen der Merino-Landsehafe 
(Wffrttemberger) auf Kosten der Merinosehaie zeigt, 
werden die Rassen mit Zuehtziel und Leistungsangaben 
besehrieben. Bei den Karakuls w/ire zu beriehtigen, 
dab ifir die Pelzgewinnung die LXmmer sehon binnen 
24 Stunden geschlachtet werden mfissen, wenn die Auf- 
1.6sung der Locken vermieden werden solh Der Abschnitt  
tiber die Zucht behandett die gebr~uchlichen Zueht- 
verfahren und die Methode der Zuehtwahl, bei der die 
Ausweitung der Leistungsprfifungen noch bevorsteht, 
sowie die Praxis des Zuchtbetriebes. Bezfiglieh des 
Kryptorehismus wire darauf hinzuweisen, dab nach 
speziellen Untersuehungen im Gegensatz zu der Fest- 
stellung auf Seite 273 sieh erwiesen hat, dab das Zurfiek- 
bleiben beider Hoden h~ufiger ist Ms das einseitige. Im 
Abschnitt Ffitterung, der die Htiteteehnik sehr grtindlich 
sehildert, wird ein Hinweis auf das Pferchen vermil3t, 
das nut  im Zusammenhang mit der Dfingererzeugung 
der Schafe vorher erw~hnt wird. Ftir die Stallfiitterung 
sind mit RficksichL auI die sehr vielf~ltigen Futtergrund- 
lagen nut  sehr exemplarische Richtlinien gegeben. An 
sieh h~tte man gern gesehen, dab hier die Untersehiede 
der extensiven Schafhaltung (der Wandersch~ferei und 
Gebirgshutungsnutzung) der intensiven Haltungsform 
in den Zuckerr/ibenbaugebieten sch~rfer gegentiber- 
gestellt werden. Eine kurze WoIikunde mit  dem Boni- 
tierungsverfahren und eine Ubersicht tiber d i e  S chaf- 
ztichterorganisationen des Bundesgebietes beschlieBen. 
den sehr verstXndlich geschriebenen und alles Wesent- 
liehe des Gebietes enthaltenen Beitrag. 

MEHNER, A., .Gefliigelzucht", S, 3oi ff. Der Verfasser 
betont  in tier Einteitung, d a b  er mit ]Rticksicht attf den 
Charakter des Handbuches auf die speziellen genetisehen, 
entwicklungsgesehichfliehen und ernghrungsphysiolo- 
gisehen Erkenntnisse, die gerade bei diesen Tierarten 
flit die Wissensehaft gewonnen werden konnten, ver- 
zichten rouBLe, und sich auf die fiir die landwirtsehalt- 
liehe Praxis wiehtigen Darstellungen besehrgnkt hat. 
Diese sind in sehr anschaulicher und leicht verstgndlicher 
Weise beschrieben und behandeln kurz, abet trotzdem 
eingehend alle Sparten der Gefltigelzueht. Besonders 
die Kapitel Aufzueht, Ftit terung und Haltung erseheinen 
besonders wertvoll. E. He~/marne, (Halle). 

ELISABETH TORNOW, Nachweis von Gift und Unkraut im 
Getreide und Mehl. Mflnchen: Selbstverlag 1952, 78 Seiten, 
60 Abb. KarL. DM 3.5 o. 

Das Buch enth~lt eine Zusammenstellung der wiehtig- 
sten Untersuehungsmethoden, die dazu geeignet sind, 
giftige und sch/~dliche Bestandteile in Mehl und Getreide 
auizufinden. 

Bei der Auswahl wurde besonders auf einfaehe Ver- 
fahren Weft gelegt, die auch in kleineren Laboratorien 
ausgeffihrt werden k6nnen. Wer sieh eingehender rail 
dem Stoff befassen will, finder zahlreiche Hinweise auf 
die OriginalliteraLur. Nach der Besprechung der Gifte, 
die zur Getreidebeizung und Sch~dtingsbekgmpfung 
dienen, wird auI die Mehlbleichung und Mehlbehandlung 
eingegangen. Das absehlieBende Napitel ist dem Mutter- 
kern und den Unkrautsamen gewidmet, die an Hand yon 
guten Abbildungen beschrieben werden. MOge das Buch 
dazu beitragen, die Bev61kerung vor SchXdigungen zu 
bewahren, und die Beaehtung finden, die es verdient. 

H. Friedrich (Gc~tersleben). 


