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BUCHBESPRECHUNGEN.  
ERICH M(JHLE unter Mitarbeit yon G. FRIEDRICH, Kartei 
for Pfianzenschutz und $chiidlingsbekimpfung. Leipzig, 
S. Hirzel 1953- I8 Einfach-, 29 Doppetkarten u. i ]3reifach- 
karte. ~.DIN A 5- Lieferung I in Papphfille. 36 Abhfl- 
dungen. DM 4---- 

Bereits im Jahre 1942 ersehien unter d e n  gleiehen 
Titel das jetzt in Neubearbeitung vorliegende Naeh- 
sehlagewerk. Aus zeitbedingten Grfinden ist damals nur 
eine Lieferung ver6ffentlicht worden. Der Umfang dieses 
i n f o r m  einer Kartei auf Kal ten  bearbeiteten Naeh- 
schlagewerkes ist auf ~o Lieferungen vorgesehen. Die 
vorliegenden Karteikarten eignen sieh zur Bestimmung 
yon IKrankheitserregern der verschiedensten Art  und yon 
tierisehen SchXdlingen, wobei eine einer jeden Kultur- 
pflanze vorangestellte Bestimmungstabelle die Dureh- 
fiihrung wesentlieh erleiehtert. Auf den einzelnen Kartei- 
karten sind Angaben fiberWirtspflanzenkreis, Krankheits- 
bild, Lebensweise und. Bek~mpfung der Krankheits- 
erreger zu finden, die d e n  jetzigen Stand unserer Kennt- 
nisse entspreehen, Der Leser finder aueh Hinweise auf 
die wichtigsten Pilanzensehutzmittel  und Pflanzensehutz- 
ger~te sowie fiber die Organisation des praktischen 
Pflanzenschutzdienstes und die Anschriften der Pflanzen- 
sehutz~mter und Auskunitsstellen. Der Yeri. hat  sich zu 
dieser karteim~tBigen Darstellnng entsehlossen, um je 
naeh Bedari  weitere Karten erg~nzend einffigen bzw. 
vorhandene Karten dutch neue ersetzen zu k6nnen. Eine 
groBe Zahl guter Abbildungen, die yon der Hand der 
Zeiehnerin 1R. H~RSCH~L stammen, erg~inzen den Text  in 
gelungener Weise. Vielleicht wXre es zweekm~LBiger ge- 
wesen, die einzelnen Lieferungen in sich gesehlossen zu 
gestalten. In tier vorliegenden Form wird die IKartei erst 
dann rol l  d e n  gedachten Zweek gereeht werden, wenn 

�9 abgeschlossen vortiegt. Bei anderer t~egiung w~ixe fiir 
Interessenten auch der Bezug einzelner Lieferungen mgg- 
lich geworden. Bei den bishe~ vorliegenden Karten sind 
n i t  Ausnahme aller den Obstbau betreffenden vielfach 
Hinweise auI die entsprechende L~teratur gegeben worden. 
Ffir den Leser, der sich welter zu orientieren gedenkt, 
werden diese sieherlich wertvoll sein k6nnen, andererseits 
bleibt zu bemerken, dab die getroffene Literaturauswahl 
nicht i n n e r  als zweekentsprechend angesehen werden 
kann. Pflanzensehutzteehniker, wissenschaftliche In- 
stitute und Berufssehulen werden sich der Kartei  n i t  Er- 
folg bedienen kOnnen, es bleibt jedoch zu bezweifeln, ob 
der praktische Landwirt  sich in einer IKartei orientieren 
wird. M. Igli~kowski (Halle a. S.). 

TH. ROEMER, J. SCHMIDT, E. WOERMANN, A. SCHEIBE, 
Handbuch der Landwirtschaft. Lieferung 17 und I9, Band IV, 
Bogen 22--34. Berlin: Parey  1953. Je Lieferung Sub- 
skriptionspreis DM 9.-- .  

Die beiden Lieierungen enthalten die restlichen Ab- 
sehnitte aus den Gebieten der Nleintierzueht. Im Rahmen 
eines Handbuehes kann der Raum fiir diese Randgebiete 
nur auf allgemein orientierende Darstellungen besehr~nkt 
werden. Da nicht alle Formen der IKleintierhaltung in 
jedem landwirtsehaftliehen Betrieb Platz finden, dagegen 
h~ufig als selbst~indige Nutzungszweige in der Neben- 
erwerbswirtsehaft und durch Liebhaber betrieben werden, 
ist auch yon alien Autoren auf die spezielle Faehliteratur 
ffir genauere Darstellungen verwiesen worden. 

Im t~inzelnen werden abgehandelt  yon: 

GERRIETS, 4. und MANNEL, K., , ,Ziegenzueht", S. 342 
bis 372. 

Nach Mner auf oberfl~chliehen Seh~tzungen beruhen- 
den Darstellung der volkswirtsehaftliehen Bedeutung, 
die bei der Ziegenzucht aut3erordentlieh sehwankt, weft 
Ziegen h~iufig nut  in Notzeiten ffir Selbstversorgungs- 
zweeke gehalten werden, wird ein l~berblick fiber die 
Ziegenrassen und die wichtigsten Einzelheiten der Ziegen- 
haltung, insbesondere der Fiitterung, gegeben. Vielleieht 
w~tre deutlieher darauf hinzuweise n, dab aueh diese 
Kleintierhaltung ihre wirtschattliche Bedeutung dadurch 
finder, dab n i t  ihr sonst nicht ausnutzbare Fut termengen 
(Wirtsehaftsabf~lle, StraBenr~nder und Kleinsthutungen) 
sowie in l~ndliehen Familien vorhandene fibersehfissige 

ArbeitskapazitSt zur wirtsehaftlichen Erzeugung heran- 
gezogen werden. Die Angaben iiber die Stallmister2eu- 
gung auf S. 342 und 37o wMerspreche n sich. 

TEGTMEYER, M., ,,B/aninchenzucht", S. 373--396. 
Der Verfasser weist hier gerade auI die obengenannte 

Bedeutung der KleintierhMtung lain. Er schildert die 
Rassenbildung und die zur Zeit gebi~uchliehsten deut- 
sehen Rassen und zeigt aus sehr intimer eigener Kenntnis 
die Spezialit~iten der Kaninchenhaltung auf. I)er Beitrag 
zeigt, wie wissensehaltliche Spezialkenntnisse aueh in 
einem so kurzen Abschnit t  zur Abrundung des Gesamt- 
bildes der Tiererzeugung leicht verst~indlich dargestellt 
werden kSnnen. 

GERRIETS, J., ,,Seidenbau", S. 397--413 �9 
Dieser nut sehr wenig in der deutschen Landwirtsehaft 

vorkommende Zweig wird in d e n  Umfange geschildert, 
der ausreicht, um d e n  Landwirt  zu zeigen, ob die Be- 
sch~iftigung n i t  diesem Spezialgebiet Iiir ihn Aussicht auf 
Erfolg hat. 

EVENIUS, J., , ,Bienenzucht", S. 414--447. 
Im Rahmen des Handbuches ist es sehr zweckm~Big, 

auI die besondere Bedeutung der Bienenhaltung fiir die 
BestXubung yon insektenblfitigen IKulturpflanzen hinzu- 
weisen. Der Absehnitt  gibt eine kurze Einfiihrung in den 
K6rperbau und die Lebensbesehreibung der Bienen und 
das Wissenswerteste fiber die praktische Bienenpflege. 
Was fiber Betriebsweise und Auswahl der Bienen- 
wohnungen gesagt ist, beschr~nkt sich absiehtlieh auf 
einen kurzen L~berblick. Im fibrigen mug gerade bei der 
Bienenhaltung auf die sehr umfangreiehe und gute 
Spezialliteratur verwiesen werden. Zu begriil3en ist das 
angeffigte Verzeichnis der deutschen Bieneninstitute. 

ZIESKE, R., ,Petztierzucht", S. 4 4 8 - 4 6 5  . 
Bei de1 sehl verschiedenen Art  yon Petztieren, die ge- 

legentlich in Verbindung n i t  landwirtsehaftliehen Be- 
trieben oder aueh selbst~indig geziichtet werden, mugte 
sieh der Verfasser naturgem~B nur aul eine AufzXhlung 
und kurze Darstellung der wichtigsten Betriebsweisen 
einiger Pelztiere, n~mlieh der Fuchszueht, der Wasehb~r- 
und Sumpfbiberzucht beschrXnken. 

WUNDER, W., , ,Teichwirtsehaft", S. 466--484 . 
Eine ~hnliehe Rolle wie die Pelztierzucht spielt aueh 

die welt 52fete Teiehwirtsehai t ,  die ebenfalls sich nur auf 
wenige orientierende Angaben fiber die Zucbt der Forellen 
und des Karpfens beschr~nkt, w~hrend die Zucht anderer 
Fiseharten nur in einem Uberblick erw~hnt wird. 
Zfiehteriseh ist aus diesen Abschnitten niehts Vgesent- 
liches ersiehtlieh. 

$CNWARZ, G., ,,Molkereiwesen", S- 485--522. 
Obwohl es heute allgemein fiblieh ist, dab die Milch- 

verarbeitung unabh~ngig vom landwi~tschaftlichen Be- 
trieb stattfindet,  so ist es fiir d i e  Landwirte doeh er- 
forderlieh, die wiehtigsten Zusammenh~nge dieses Pro- 
duktionszweiges yon gr6Bter volkswirtschaftlicher Be- 
deutung kennen zu lernen. D e n  wird der Absehnit t  in 
vollem Umfange gereeht, der auch die neuesten Ent- 
wieklungen der Milchverarbeitung weitgehend berfiek- 
siehtigt. 

Wie es in einem Handbuch nicht immer zu vermeiden 
ist, t reten bei der abschnittsweisen Bearbeitung aueh 
gelegentliehe Widerspriiche auf. So sind die Angaben 
fiber die Zusammensetzung der Milch verschiedener Tier- 
arten und der Frauenmilch auf S. 486 votlkommen andere 
aN die auf S. 366, so da2~ nieht einmM die gleiehe Tendenz 
aus den prozentualen Angaben erkennbar ist. Das h~tte 
bei der Redaktion doch vermieden werden k6nnen. 

E. Hoffmann (Halle). 

Ver6ffentlichungen der Bundesanstalt fDr alpine Land- 
wirtschaft in Admont, 1. Auflage, Heit 7. Admont, Wien: 
Springer 1953. 113 S., 12 Abb., 6 Darstellungen, zahlreiche 
Tabellen. Broseh. DM 6.-- .  

Die i i  3 Seiten des siebenten Heftes enthalten die sehr 
grfindliehe Abhandlung yon F. Z~R~: ,,Mittel und Wege 
zur Steigerung der Almertr~ige". 
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Die Beseitigung der It fiber auf den heutigen Almb6den 
~tehenden WNder hinterlieB n~hrstoffreiche BSden, wo 
gute Almpflanzen gediehen. Ihre laufende Nutznng ent- 
zog jedoch dem Boden allm~hlich soviel N~hrstoffe, dab 
die wertvollen Almpflanzen mehr  und mehr durch des 
anspruchslose Borstgras (Nardus stricta) verdr ~ngt wurden, 
dessen ,,selbst erzeugter Rohhumus" im Zuge der 
weiteren Entwicklung Moose, Flechten, Sauergr~ser 
u. a. s~tureliebende Pflanzen begfinsfigt, in deren Gefolge 
sich bald Zwergstr~ucher ansiedeln, die, noch anspruchs- 
loser und krXftiger, wiederum den Bfirstling ersetzen. 
So w~tehst die Almfl~che schlieBlich zu und verliert v611ig 
ihren Charakter Ms Nutzfl/~che. Borstgrasfl~chen kann 
man nun durch entspreehende Bewirtsehaftung (Dfin- 
gung, Nutzung) wieder in produktive Almen verwandeln; 
Weg und Ziel zeigen ZORNs dutch eingehende Literatur- 
vergleiche gut belegte und fiber i2 Jahre (I94o--I95I)  
sehr gewissenhait geffihrte Untersuchungen. --  Zt~RN 
sieht im Umfang und Auftreten des 13orstgrases auf Almen 
einen geeigneten Maflstab, die verschiedenen Bewirt- 
schaftungsmaBnahmen sicher zu beurteilen. Dement- 
sprechend priift er in seinen Versuchen fast alle Methoden, 
die jemals angewandt wurden, das Borstgras zu bek~mpfen, 
wobei er sich im wesentlichen auf die , ,Nardetumzone" 
beschr~nkt; in der , ,Callunetumzone" erfordert die 
Melioration bereits einen weft h6heren Aufwand. Nach 
kurzer Beschreibung der  eigenen und ausw~rtigen Ver- 
suchsanlagen (in TirOl, K~rnten, Bayern und Nieder- 
6sterreieh) erfahren wir auf 65 Seiten, wie er die Versuche 
im einzelnen durchgeffihrt, welche Fragen er geprfift, 
welche Ergebnisse er erzielt hat und wie die Praxis die 
Resultate praktisch auswerten kann. - -  Abm~then und 
Abbrennen des Borstgrases verXndert weder den Pflanzen- 
bestand noch steigert es den Ertrag, aueh die Beregnung 
mit  n~hrstofIarmem, kalkfreiem ~Wasser verbessert die 
Borstgrasfl~chen nicht. Ebenso wenig vernichten reiner 
Kalkstickstoff oder Natriumchlorat Nardus stri~ta, im 
Gegenteil, es w~chst um so fippiger weiter, wenn das 
Natriumchtorat die Begleitpflanzen, selbst Besenheide, 
vertilgt hat. Auch der vielfach empfohlene Umbruch der 
Borstgrasalmen und ihre Neuansaat verbessern nichts 
(die den Nutzpflanzen gfinstige Bodenstruktur wird zer- 
st6rt und die natfirliche Pflanzengemeinschaft gest6rt); 
t rotzdem hat  ZORN untersucht, welche Grass~mereien bei 
unumg~inglich notwendigen Neuansaaten auf den Almen 
zu verwenden sind. SehlieBlich bleibt auch jede einseitige 

Dfingung mit  Kalk, Phosphors~ure, Kali oder Stickstoff 
erfolglos. Die eigenen und die ausw~rtigen Versuchs- 
ergebnisse best~tigen jedoeh, dab mineralischeVolldfingung 
die Zusammensetzung der Pflanzenbest~nde verbessert 
und die Ernten wesentlich steigert. Stallmist und Grille 
bringen die gleiehe Wirkung auf den BorstgrasflXchen 
hervor. Die Kombination der organischen rail der 
mineralisehen Dfingung ffihrt in kurzer Zeit zu den 
besten Pflanzenbest~nden und h6chsten E r n t e n .  Wie 
weft das wirtschaftlich ist, wird nur oberfl~chlich unter- 
sucht ; immerhin ,,ist die sachgem~13e Dfingung das einzig 
sichere, am sehnellsten wirkende und gleichzeitig das 
billigste Mittel zur Borstgrasbek~mpfung". Sie allein ver- 
mag in ~hnlieher Weise auI den fibrigen Kulturfl~ehen 
auizuhaIten, was sieh nahezu zwangsl~nufig als ,,Ver- 
borstung" der Almen entwickelt, well sie N~hrstoffentzug 
und -zufuhr wieder ausgleicht. Richtige Dfingung allein 
bringt vollen Erfolg aber nut, wenn die Almen auch ~hn- 
lich genutZt werden wie das fibrige Dauergrasland, also 
als M~hweide oder Umtriebskoppel. - -  Die fehler- 
statistiseh gesicherten Ergebnisse der langjghrigen Unter- 
suchungen ZO~Ns sind auch deswegen besonders wertvoll, 
well sie die M6gl'ichkeiten und Grenzen nahezu aller ent- 
seheidenden MaBnahmen zur Verbesserung der Almen 
sehr deutlich m a e h e n .  Da ZttRN stets zeigt, wie sie auf 
die Zusammensetzung des Pflanzenbestands und auf 
die Ernten wirken, vermag er eine Reihe yon offensicht- 
lich verkehrten Auffassungen grfindlich zu widerlegen. 
Wir vermerken mit besonderer Anerkennung, dab die 
Abhandlung, so wie sie ist, der landwirtsehaftlichen 
Praxis unmittelbar yon Nutzen sein kann, besonders die 
Ietzten zwanzig Seiten: Anwendung der Versuchsergeb- 
nisse auf die Almwirtschaft,  Einflul3 der Nutzungsweise 
und M6glichkeiten tier Almverbesserung. - -  Des ver- 
5ffentlichte Zahlenmaterial ist geschickt ausgew~hlt, des 
Literaturverzeiehnis enthXIt 6i  Nummern, davon 22 vom 
Verfasser, die graphischen Darstellungen sind allerdings 
ziemlich primitiv und die Abbildungen unscharf. Das 
mag damit zusammenhgngen, dab der Springer-Verlag 
auch dieses Heft nur in Kommission hatte, was noch ent- 
schuldigen meg, dal3 die Seiten 17 bis 24 im Bespreehungs- 
exemplar dureheinander geraten sind. - -  Die mittel- 
europ~ische Gebirgslandwirtschaft ist der Bundesanstalt 
ffir diese umsichtige, weft fiber den Rahmen der Alpen 
hinausgreifende Arbeit  wieder zu gr6Btem Dank ver- 
piliehtet. Bail. 

REFERATE. 
Genetik. 

OHARLES J. BISHOP, The influence of poiyploidy on the X-ray 
sensitivity of cells. (Der EinfluB yon Polyploidie auf die 
R6ntgenempfindlichkeit yon Zellen.) Caned. J. Bot. 30, 
I39- - I46  (I952). 

Infloreszenzen yon diploider Tradescantia paludosa und 
tetraploider Tradescantia virginiana wurden im postmei- 
otischen Ruhestadium (Stadium A) mit 40o r bzw. in dem 
der Pollenkornteilung folgenden Ruhestadium(StadiumB) 
mit 240 r bestrahlt. Die Bruchh~ufigkeiten naeh Be- 
strahlung der verschiedenen Stadien war bei den ange- 
wandten Dosen ungef~hr gleich; Stadium B ist also we- 
sentlich sensitiver ais Stadium A. Bei beiden Bestrah- 
lungszeitpunkten war die Bruchh~ufigkeit pro Zelle bei 
der tetraploiden gegenfiber der diploiden Art  etwas mehr 
als doppelt so groB. W~hrend die BruchhXufigkeit pro 
Chromosom nach Bestrahlung im Stadium A b e i  beiden 
Arten gleich ist, konnte nach Bestrahlung im Stadium B 
eine geringe, statistisch gesicherte ErhShung der Bruch- 
frequenz pro Chromosom bei der tetraploiden Art  fest- 
gestellt werden. Die unterschiedliche Sensitivit~t der 
be.idea Arten erkl~rt sich aus der unregelmxBigeren Ent-  
wicklung des Pollens der tetraploiden Art  und dem. Vor- 
yon Zellen in einem noch sensitiveren Zustand. 

R. d]/Ialy (Tiibingen). oo 

R.A.  FISHER, Statistical methods in genetics. (StatistJsehe 
Methoden in der Genetik.) Heredi ty (Lond.) 6, 1 - - i 2  
(I952). 

Der Senior der Biostatistik bringt in dieser schon i95 I 
gehaltenen und wohl haupts~eblieh dem Gedenken BATE- 

SONS gewidmeten Vorlesung etliche scharfe Angriffe gegen 
die zfinftige Genetik. Sic und die Statistik sind Kinder 
des 20. Jahrhunderts ;  vor I9OO wuBte kein Genetiker, 
woriiber er eigentlich schrieb, weder z. B. GALTON noch 
WE~SMANN, ausgenommen vielleicht MENDEL, sieher aber 
BATESON, - - u n d  heute sei das noch kaum viel besser. 
Die moderne Genetik forscht oft auf Grund statistisch er- 
arbeiteter Resultate; ohne die entsprechenden Methoden 
zu kennen, und hinterher mfisse die Statistik wieder alles 
in Ordnung bringen (]3eispiel: Rh-Faktor).  FrSHER und 
seine Mitarb. erhielten z. B. , ,vehement" protestierende 
Briefe gegen ihre Voraussagen der mSglichen Existenz 
zweier bisher fehlender Antigene, die dana doch, und zwar 
wohl nut  auf Grund der Voraussagen, entdeckt worden 
seien. Die Genetiker sollten endlich an den Zielen und den 
Voraussagen der Statistik nicht mehr zweifeln. Viele 
Zoologen trieben 6fters ,,Genetik", verwechselten diese 
aber nicht selten mit  Fortpflanzungs- und experimenteller 
Biologie. Die Erziehung in Statistik ist noch zu welt- 
fremd. Diese sei aber keineswegs ein exzentrisches Wissen- 
schaftsgebiet. Der forensische Sachverst~ndige, der ,,in- 
defatigable controversialist" Karl PEARSON (dem wir die 
beiden groBen statistischen Tafelwerke verdanken, Ref.) 
hat  MENDEL nicht begriffen, erst BATESON erfal3te dessen 
Grundgedanken. Bei Polyploiden seien umfangreiche 
Versuche n6tig, vor denen sich die Genetiker scheuen. Er, 
F I S ~ R ,  Ms Advokat  sparsamen Experimentierens, mfisse 
gegen Versuche mit  einigen Milchflaschen oder Petri- 
schalen protestieren. ZweckmABige Versuchsplanung sei 
alles, abet die Genetiker machten hier viel iiberilfissige 
und dort unzureichende Versuche. Sic sollten vor ihren 
Versuchen etwas Mathematik lernen, insbesondere den 


