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gemeinsame  P l a n u n g  der  A r b e i t e n  im voraus  m i t  e iner  
K o o r d i n i e r u n g  der  Arbei t sz ie le  und  -me thoden .  

i .  I n t e r n a t i o n a l e  Saa t ze i t enve r s uche  mi t  ve r sch iedenen  
Al-ten und  Sor ten  sollen dazu  d ienen  : 

a) die R e a k t i o n  der  A r t e n  u n d  Sor ten  im Felde  in ver-  
schiedel len K l i m a g e b i e t e n  kennel l  zu lernen.  (Zur Kenn-  
zeichllullg des W a c h s t u m s v e r l a u f e s  is t  es notwel ldig ,  ein 
einfaches,  ein-heitliches en twiek lungs lnorpho log i sches  Be- 
s ch re ibungsve r f ah re l l  zu vere i l lbaren. )  

b) ra i l  Hilfe eines S t a n d a r d s o r t i m e l l t e s  eine biologisehe 
Cha rak t e r i s i e rung  der  IClimagebiete  bzw. des Verlaufes  
der  J a h r e s w i t t e r u n g  zu geben  ( , ,K l imamete r " ) .  

2. Kl imato log i sche  B e s c h r e i b u n g  d i f fe renz ier te r  Ge- 
t r e i d e a n b a u g e b i e t e  m i t  Hilfe der  U n t e r l a g e n  der  meteoro-  
logischen I n s t i t u t e .  

3. En twick lu l lg  u n d  l<oordin ierung von Pr t i fungs-  und  
Se lek t io l l sver fahren  

a) zur  B e s t i m m u n g  der Kgl te res i s tenz  bzw. der  W i n t e r -  
fes t igkei t  u n t e r  Ber f icks ich t igung  yon  Ja rowisa t ionszu-  
s t a n d  u n d  L ich tpe r iod iz i tg t .  

b) zur  B e s t i m m u n g  der , ,Sommer re s i s t enz"  (Dfirre, 
Hi tze ,  Feuch t igke i t ) .  

4. Be re i t s t e l lung  von  S t a n d a r d s o r t i m e n t e n  Ifir alle Pri i -  
lungs-  u n d  Z i i ch tungsa rbe i t en .  

Um dieses vorlgufige,  beg renz t e  A r b e i t s p r o g r a m m  in 
Angri f f  zu n e h m e n ,  w u r d e n  die Mitgl ieder  eines , ,Aus-  
s c h u s s e s f i i r d l e E r f o r s c h u n g  d e r  K l i m a e i g n u n g  
b e i  G e t r e i d e "  (Sekre t a r i a t :  COCOBRO, E m m a p a r k  31, 
W a g e n i n g e n / H o l l a n d )  b e n a n n t .  Die H e r r e n  Prof.  DoRsm- 
W a g e n i n g e n  (in absen t ia )  u n d  Prof.  LARosE-Gembloux 
w u r d e n  gebeten ,  die F rage  zu un t e r suchen ,  welche Orga-  
n i sa t ions fo rm ffir diese europfi ische A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  
ge funden  werden  kann .  

Al/red Lein, (Schnega-Ham~over). 
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E ine  kleine und  doch sehr  umfassende  Gesch ich te  der  
K u l t u r p f l a n z e n  im Sinne  ihres  H e r v o r g e h e n s  aus der  
wi lden  Flora ,  ihres  Z u s a m m e n h a n g e s  m i t  der  U l lk rau t -  
f lora - -  u n d  das alles im P l a u d e r t o n  eines W a n d e r e r s  
d u r e h  die wechselvol le  L a n d s e h a f t  Amer ikas ,  m i t  ih ren  
Maisfe ldern  m o d e r n e r  Zfichter ,  m i t  den  b o t a n i s c h e n  Be- 
g le i te rn  l~ngs der  E i s e n b a h n e n  u n d  A u t o s t r a B e n ,  m i t  
ih ren  O b s t p l a n t a g e n  und  l l ich t  zu le t z t  m i t  i h r en  R e s t e n  
ur t f iml icher  I n d i a n e r k u l t u r e n . -  U nd  der  Zweck, der  
e r r e i ch t  werden  sol1: zu zeigen, dab  die uns  u m g e b e n d e n  
al l tggl ichel l  P f l a n z e n  die am wen igs t  b e k a n n t e n  s ind u n d  
doch  unse r  a l lergr6Btes  In te resse  ve rd ienen .  Wie  e in  
ro te r  F a d e n  z ieh t  s ich d u r e h  das  ganze  B u e h  ein Appe l l  
an  die zf inf t igen B o t a n i k e r ,  l leben der  Wildf lora ,  deren  
S a m m l u n g e n  H e r b a r i e n  u n d  Museen  ffillell, a u c h  den  
ve rnach lgss ig ten ,  ja  v ie l fach  t ibe r sehenen  K u l t u r p f l a n z e n  
und  U n k r g u t e r n  gr613ere A u f m e r k s a m k e i t  zu s chenken ,  
i h r e m  S t u d i u m  R a u m  a n  den  U n i v e r s i t g t e n  zu schaffen .  
Dazu  gil t  es ein bre i te res  P u b l i k u m  yon  Gebi lde te l l ,  das 
l e t z t en  Endes ,  sei es in  BehSrden ,  sei es als Mgcene die 
Mi t te l  ffir die A u s g e s t a l t u n g  yon  F o r s c h u n g s s t g t t e n  zu 
bewil l igen ha t ,  ffir das P r o b l e m  zu bege is te rn .  

Vie l le ich t  i s t  dies Bi ld  h e u t e  schon  e twas  zu schwarz  
g e m a l t  - -  das In te resse  ffir die h ie r  da rges t e l l t en  F r a g e n  
h a t  in  den  l e t z t en  2o J a h r e n  jedenfa l l s  in  E u r o p a  doch 
schon  wei tere  wissenschaf t l i che  Kreise  erfaBt,  w e n n  es 
auch  bei uns  all S t g t t e n  ffir ihre  speziel le  B e a r b e i t u n g  
noch  fast  ganz  fehl t ,  se i t  der  Krieg die gu t en  Anfgnge  
ze rs t6 r t  ha t .  

Dies w a h r h a f t  popu lg re  Bf ichle in  is t  f ibervol i  all 
wissenschaf t l i ch  ges icher ten  T a t s a c h e n  - -  bier  werden  
wir einige E i n s e h r g n k u n g e n  noch  zu m a c h e n  h a b e n  - -  wie 
an  h e r a u s g e a r b e i t e t e n  P r o b l e m s t e i l u n g e n ,  g ib t  m e t h o -  
dische Un te rwe i s ungen ,  die sich in e inem L e h r b u c h  ffir 
Hochsehu le l l  s ehen  lassen k S n n t e n :  Kreuzungs -  und  
P o p u l a t i o n s a n a l y s e n ,  die Vorg~nge der  Kern te i lung ,  die 
Colchie in ierung zur  Po lyp lo id i s ie rung ,  P o l l e n a l l a l y s e -  
alles das  wi rd  dem Leser  in  popu lg re r  u n d  dabe i  wissen- 
seha f t l i ch  e inwandf re ie r  Weise  d a r g e b o t e n .  

Im ganzen  is t  es ein sehr  amer ikan i s ehes  Buch .  Zwar 
die M e t h o d i k  des S t u d i u m s  is t  f iberal l  die gleiche, abe t  
die A u s w a h l  der  Beispiele  is t  ganz  au f  den  a m e r i k a n i s c h e n  
Leser  zugeschn i t t en .  Wer  k e n n t  schon  bei uns  die Avo-  
eado-Pf laume ,  die ein ganzes  Kap i t e l  ffillt, oder wfirde 
sich die Geseh ich te  der  U n k r g u t e r  a n  der  uns  n u r  als 
Z i m m e r p f l a n z e  v e r t r a u t e n  Tradescantia e r l g u t e r n  ? Aber  
v ie l le ich t  l iegt  da r in  ffir den  Mi t t e l eu ropge r  gerade  der  
Reiz des Buehes ,  d a b  es ein sehr  ansehau l i ehes  Bi ld  der  
a m e r i k a n i s c h e n  L a n d s c h a f t  in  ih re r  E i g e n a r t  en twi r f t ,  
wenn  m a n  es in  G e d a n k e n  dem der h e i m a t l i e h e n  L a n d -  
scha f t  gegenfiber  s te l l t .  

Die Gesch ich te  dieser  F o r s c h u n g  I t ihr t  in die a l te  W e l t  
h inf iber ,  es i s t  von  Musche lhaufe l l  und  g g y p t i s c h e n  
K6n igsg rgbe rn  die iRede, yon  Krgu te rb f i che rn ,  yon  den  
M~innern, die b ie r  vor  h u n d e r t  J a h r e n  das  In te resse  an  

der  l ~ u l t u r p f l a n z e n f o r s c h u n g  e rweckt  h a b e n ,  H x ~ a  und  
DE CA•DOLLE - -  Yon den  gene t i schen  Methoden ,  die sich 
gerade  an  den  K u l t u r p f l a n z e n  en twicke l t  h a b e n ,  bis b in  
zu VAVlLOV, der  die H a n d  aueh  a n  die spezifisch amer i -  
kan i s chen  K u l t u r p f l a n z e n  legte  und  das  In te resse  an  ihrer  
b i ol o g i s c h e n Gesch ich te  wachrief .  

Besonders  reizvol l  s ind  die Aus f f ih rungen  t iber die 
I n d i a n e r k u l t u r e n ,  die cter Verfasser  se lbs t  l i ebevol l  s tu-  
d ier t  ha t ,  ihre  Maisfelder  und  ihre  , , ga rden-o rchards" ,  
was m a n  wohl  m i t  , ,Gemf i se -Obs tga r t en"  f iberse tzen 
mfiBte, die in  ihrer  e igenar t igen  A n o r d n u n g  eine ~uBerste 
A u s n u t z u n g  yon  R a u m  u n d  Zei t  zu grSBtm6gl icher  E r n t e  
b e d e u t e n  - -  w o m i t  n a c h  Ans i ch t  des Verfassers  eher  eine 
Hoch-  als eine P r i m i t i v k u l t u r  cha rak t e r i s i e r t  sein dfirfte 

I m  e inze lnen  wXre fiber vielerlei zu d i sku t i e ren :  das 
Kap i t e l  fiber , ,Budgets  vs. scholarship", das  die Zusam-  
m e n a r b e i t  der  a n  der  Frage  in te ress i e r t en  Faehwissen-  
schaf t Ier  forder t ,  i s t  re ichl ich  bre i t  b e h a n d e l t .  E in  anderes  
m i t  dem U n t e r t i t e l  , ,Science a n d  the  B u r e a u c r a t s "  wi rd  
doch der  B e d e u t u n g  VAVlLOVS n i c h t  gerecht ,  w e n n  er 
h ier  m e h r  als ein Beispiel  ftir die w i s senscha f t she rnmende  
W i r k u n g  des Bf i rokra t i smus  erschein t ,  denn  als der  Ini-  
t i a to r  dieser ganz  n e u e n  Epoche  der  K u l t u r p f l a n z e n -  
forschung,  der  er d u r c h  seine 1927 auf  dem Ber l iner  Gene-  
t ikerkongrel3 en twicke l t e  G e n z e n t r e n t h e o r i e  geworden  
ist. A m e r i k a  h a t  diesen Impu l s  n i c h t  so schnel l  aufge- 
n o m m e n  wie die europgische  Wissenseha f t  - -  abe t  
l e t z t en  Endes  is t  das, was der  Au to r  h ie r  p ropagie r t ,  
auch  in  A m e r i k a  d u r c h  diesen AnstoB ins iRollen ge- 
kommen .  - -  AMES' Bfichlein fiber 5konomisehe  Annue l le  
u n d  rnenschl iche  K u l t u r e n  m i t  se inem Ausgang  yon  Pfeil- 
g i f ten  und  Drogen,  von  Narco t i ca  als ers te  , ,Ku l tu r -  
p f l anzen"  h a t  Vorl~ufer  bei EDIJARI) und  IDA HAI<a'. 
DaB der  Un te r s ch i ed  zwischen U n k r g u t e r n  u n d  Kul tu r -  
p f t anzen  fl ieBend werden  kann ,  h a t  schon  VAVlLOV ge- 
zeigt.  Seine U n t e r s c h e i d u n g  zwischen p r imgren  und  
sekundgren  K u l t u r p f l a n z e n  u n d  bei diesen zwischen Un-  
k r g u t e r n  und  ~ n t h r o p o c h o r e n ,  welche die Rude ra l -  
p f lanzen  und  die mensch l i chen  Begle i te r  a n  den  Nieder -  
l a s sungen  umfassen ,  sche in t  Ref.  glf ickl icher;  wfihrend 
hier  der  Begriff  des U n k r a u t s  gegen die Wi ld f lo ra  ver-  
wiseh t  wird .  E i n  , , U n k r a u t "  se tz t  eine , , K u l t u r "  vo raus  
in der  es als une rwf insch te r  E ind r ing l ing  e m p f u n d e n  wird.  
Die R u d e r a l p f l a n z e n  aber ,  denen  der  Verfasser  als An-  
siedler auf  Abfa l l hau fen  e inen  so groBen A n t e i l  an  der  
K u l t u r p i l a n z e n w e r d u n g  beimil3t,  s iedeln sich u. U. auch  
u n a b h ~ n g i g  v o n d e r  , , L a n d w i r t s c h a f t "  a n  Nieder lassungen  
des Menschen  an,  evt l .  v o r jeder  L a n d w i r t s c h a i t  - -  oder  
was v e r s t e h t  Verfasser  u n t e r  , ,Agr icu l tu re"  ? - -  W a s  wir  
aus  der  G r u p p e  der  , ,camp-fol lowers"  oder  von  , ,Abfall-  
h a u f e n "  (dump heaps)  an  K u l t u r p f l a n z e n  bezogen  h a b e n ,  
s t e h t  a n  B e d e u t u n g  doch  h i n t e r  den  p r im~ren ,  die , ,Land-  
w i r t s e h a f t "  beg r f indenden  Ge t r e idea r t en ,  Gers te  und  
Weizen  (sowohl a u c h  Reis u n d  Mais) wesen t l i ch  zu r f i ek . - -  
DaB Ref ,  der  LOsung des We izenp rob l ems  n a c h  SEARS 
skep t i sch  gegenf ibers teh t ,  wi rd  Verf. b e k a n n t  sein. E in  
groBer Tell  der  A n g a b e n ,  die der  Verfasser  aus  der  im 
L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s  g e n a n n t e n  Arbe i t  d. Ref.  ( i932 nach  
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VAVlLOVS VorstoB die erste Zusammeniassung des Pro- 
blemkreises) bringt, ist 1943 unter dem gleichen TiteI 
, ,Entstehung der tfulturpflanzen" in den Ergebnissen 
der Biologic neu dargestellt, worauf die Leser des Bfich- 
leins und der Verf. ffir eine wie  es heil3t in Aussicht ge- 
nommeile deutsche Ausgabe hiilgewiesen seien. So be- 
dfirften einige Abschnitte aus der LisLe der ioo Kultur- 
pflanzen, die mit stiehwortartigen Angaben fiber ihre 
Gesehichte ein Kapitel ffir sich bilden, der Revision; so 
der Hafer, der Weizen, dessen Stammbaumbild mit dem 
Text  nicht in Einklang zu briilgeil ist --  das Zuckerrohr 
(naeh Arbeiten yon BRE~ama), der Leiil u .a .  Mit diesen 
Vorbehalten ist dieses Kapitel zu lesen; reich an ameri- 
kanisehen und tropischen Kulturpflanzen soil es wesent- 
rich zeigen, ,,was wir noch nicht wissen", uild damit das 
weite, offene Feld zum Weiterforschen aufweisen. Dazu 
Lust zu maehen, darf das Bfiehlein auch dem deutschen 
Leser empfohlen sein. Elisabeth Schiemanfz. 

ERWIN BIJNNING, Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, zweiter  
und driLLer Band.  Enlwicklungs- und Bewegungsphysiologie 
der Pflanze. Dritte Auflage. Berlin-G6ttingeii-Heidelberg: 
Springer-Verlag 1953. 539 Seiten, 479 Abbildungen. 
Brosch. DM 49.6o, Ganzh DM 54,6o. 

W ie  ihre Vorg~ngerin ist die 3. &ullage aus der I939 
im Rahmen eines Lehrbuches der Pflanzenphysiologie 
erschienenen ,,Physiologie-des Waehstums und der Be- 
wegungen" hervorgegangen. Die heute vorliegende Form 
des Werkes wurde durch das Ableben F.voN W~TTST~I,XS, 
der ursprfinglich die Abfassuilg der Entwicklungsphysio- 
logic vornehmen sollte, bestimmt, und somit umfal3t es 
die Entwicklungsphysiologie und dis Wachstumsphysio- 
logie (als einen Teil ersterer). Mit diesem Buch liegt die 
erste geschlossene Darstellung der botanisehen Ent-  
wickluilgsphysiologie vor, die aus der Menge der zuvor 
existierendei1 Einzelarbeiten uild Teilfibersichten in 
straffer Gliederung und in Unterordnung unter das zen- 
trale Problem der Entwicklung ersfand. Verf. stellt auch 
der neuen Auflage die fordernden Worte FRITZ vox 
WETTSrEI~S voran, die zitiert werden sollen, da dutch sic 
die Besonderheit dieses Buches treffend gekennzeichnet 
und die aul3erordentliche Ffille der Daten wie die Vielfalt 
der vorgelegten Probleme gerechtfertigL werdeil: ,,Es 
kann das Buch nur ein Bild vermittelil, wie wit derzeit 
die Vorg~tnge sehen, wo jetzt  dis forschende Front  ver- 
lXuft, gut bearbeitete Felder hinter uns liegen und wo 
Neuland sichtbar wird. Es ist dis Aufgabe jedes Lehr- 
buches, Rechensehaft zu geben, wo wit in Ilnserer For- 
schung stehen und welche Vorstellungen wir uns-derzeit 
bilden k6nnen." Das hiermit gekennzeichilete Bestreben 
des Verf. ist darfiber hinaus auf dis Orientieruilg des 
Forschers wie des Studierenden fiber seine eigeneil Mei- 
nungen und Auffassungen geriehtet, die auf kfinftige 
Forsehungsarbeiten auBerordentlich anregend und be- 
fruehteild wirken diirfteil. So fordert das Buch vor allem 
yore Lernenden das kritisehe Erarbeiten eiiler e igenen 
Auffassuilg und weist mit seinen wohlgewS&lten Literatur- 
hinweisen den Weg zu vielen Quellen. 

Das Buch ist zwar wie  die vorailgehende Autlage in 
6 Teile gegliedert, es unterscheidet sieh aber yon ihr 
wesentlich dutch die Neuberabeitung*in einigen Teileil, 
(tie sieh dureh die schnelle Entwicklung der Forsehung 
im letzten Jahrzehnt notwendig maehte, sowie dutch 
se inen gr6Beren Umfang. Mit dieser Erweiterung geht 
dis Zahl der Abbildungen einher, deren guter Druek 
wesentlich zur Anschaulichkeit beitr~tgt. Der i. Teii 
(,,Grundfragen") befagt sieh mit allgemeillen physiologi- 
schen Grundlagen und der l~bersicht von den Faktoren 
und ihren Wirkungen; dis Frage nach dem eigentlich 
, ,Aktiven" w~hrend der Entwicklung beantwortet  VerI. 
dahingehend, dab die Potenz zu bestimmten physio- 
Iogischen Leistungen Ilieht in e inzelne  Strukturkompo- 
neilten zerlegbar ist, sonderil dab die Leistung auf der 
Wechselwirkung vieler Komponenten innerhalb und 
auBerhalb des Organismus beruht. Im 2. Tell wird der 
Aktivit~tswechsel (zellphysiologisehe Grundlagen wech- 
selnder Aktionsbereitsehaft, Ursaehen der Aktivit~tsstei- 
gerung, endogene Aktivi t~t tsrhythmen)und im 3. Tell 
Wachstum, Zell- und Kernteilung (Energetik des Wachs- 
turns, Verlauf, Mechanismus, Regulatoren) als Grund- 
vorgang der Entwick!ung behande!t., Der gntwicklung 

selbst ist aIs dent Kern des Buches der 4. Teil gewidmet, 
der gegenfiber der vorangehenden Auflage infotge des 
raschen Fortsehreitens der Forschung eine v611ige Neu- 
bearbeitung mit Iolgenden Abschnitten erforderlich 
maehte: Wachstum rail fehlender oder unvollst~ildiger 
Differenzierung; Erbgleichheit und -ungleichheit der 
somatischen Zellen; dis Polarit~t als Grundlage der 
Differenzierung; Polarit~t, Plasmafeinstruktur und intra- 
zellul~re Differenzierung; PolaritXt, in~quale Teilung und 
Differenzierung dutch die Teilungsfolge; spontane Diffe- 
reilzierung ohne Beziehung zur Teilungsfolge; Deter- 
mination durch benachbarte Zellen und Gewebe; deter- 
minierende Hormone; Determination dutch andere 
Substanzen; die Bedeutung autonomer Ver~nderungen 
ffir die Entwicklung; Wechsel der Wnchsformen; Stabili- 
t~t der Determination; Anziehung und Verwachsung, 
F6rderung und Hemmung zwischen Zellen und Geweben ; 
stoffliche Beziehungen zwischen Pfropfpartnern und Chi- 
m~ren; Verschmelzung yon Zellen; F6rderung und 
Hemmung durch hormonreiehe Orte; Korrelationen. 
Der 5. Teil umfal3t die Bewegungsmechanismen, und der 
6. TeiI befal3t sieh unter Darstellung allgemeiner Gesetz- 
mXBigkeiten m i t d e r  Wirkung ~tul3erer Reize auf Be- 
wegung und Entwieklung (mechanische Reize, Wirkung 
sch~tdigender Strahlenarten, des siehtbaren Lichtes und 
der angrenzenden Spektralbereiehe, von Radiowellen, 
der Temperatur,  des jahresperiodischen Wechsels Xul3erer 
Faktoren, der Elektrizitf~t, der Sehwerkraft, chemiseher 
Reize  ; Bewegungen, bei deilen die autonome Komponente 
stark in den Vordergrund triLL). Die Gliederung des hier 
nur summarisch wiedergegebenen Stoffes erseheint 
gegenfiber ~tlteren Lehrbfichern andersartig. Die unver- 
kennbar besondere Struktur des IIlhaltes ergibt sich aus 
der Absicht des Verf., den Schwerpunkt des Buches nicht 
in die Zusammeilstellung yon Tatsachen, sondern in die 
Verarbeitung derselben zu legen, uild aus dem Versuch, 
den Anteil des Studiums p flanzlicher Entwicklungs- 
vorg~tnge an der L6sung der Grundprobleme der physio- 
logischen Forschung aufzuzeigen. 

Ramshorn (Galerslebeva). 

MAX HARTMANN, AIIgemeine Biolog[e. 4. Auflage. Stuttgart : 
Gustav Fischer, 1953. 94 ~ S., 746 Abb., geb. DM 56,-.- 

MAX HARTM*NNS ,,Allgemeine Biologie" ist aus Vor- 
lesungen, die Anfang der zwanziger Jahre an der Berliner 
Universit~t gehalten wurden, hervorgegangen. Das Buch 
i s t im  wesentlichen eine B i o l o g i e  de r  Z e l l e ,  wenn auch 
Eigensehaften, die dem Organismus als Ganzem eigen 
sind, wie Vererbuilg, Oiltogenese, Evolution und allge- 
meine philosophische Fragen, wie die Stellung der Biologie 
im Naturganzen, nebst den erkenntnistheoretischen 
Grundlagen der Biologic, in zwar gedr~ngten, datum aber 
nicht weniger bedeutsamen Kapiteln behandelt werden. 

Die  sich aus dieser Aufgabenstellung ergebende Ein- 
teilung des Buches ist auch in der 4., diesmal sehr wesent- 
lich Ileu- und umgearbeiteten Auflage des Buehes bei- 
behalten worden. Die jetzigen, 1947 nicht durchffihr- 
baren ErgXnzungeil, bringen das Werk wieder auI den 
Stand der Weltliteratur. Um sie durchffihren zu k6nnen,  
wurde die Mitwirkung voil Faehkollegen notwendig, und 
so hat HANs BAUER als der beste deutsche Kenner der 
Cytogenetik die Abschilitte Cytologic und Genetik neu 
bearbeitet. Besonders ist noch die Mitwirkung yon E. v. 
HOLST und Dr. SCHNEIDER 2;11 neiiilen. Ersterer hat einen 
l~tngereil Beitrag fiber den Vogelflug geliefert, der in dem 
Kapitel fiber die Bewegungsvorg~nge mehrzelliger Tiere 
das frfihere, etwas fiberholte Beispiel vom Gehen und 
Stehen des Menschen ersetzt. --  Dr. SCHNEIDER fibernahm 
es, die Abschnitte fiber Erregung und Erregungsleitung 
der Nervenfasern kurz darzustellen. Nieht weniger with- 
rig sind abet die zahlreichen Neu-Einffigungen aus der 
Feder yon MAx HART~aANN selbst, so die Seiten fiber die 
Kernaequivalente der Bakterien, fiber die Viren, die 
Photosynthese und die zahlreichen in ke inem I(apitel 
feh lenden Hinzuf f igungen ,  die der stfirmische Fortsehrit t  
der Wissenschaft notwendig maeht. Ich erw~thne nut die 
Einffigungen fiber den Bau fibrill~,rer Strukturen durch 
die elektronenmikroskopische Forsehung, die Kfirzungen 
im Kapitel fiber Vitamine, den Hinweis auf die Phylogenie 
der Equiden nach der Darstellung yon SIMPSON U. S. f. 
Es ist nicht m6glich, aueh nur die wichtigsten Erg~n- 
zungen im einzelilen aufzuffihren. 
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Von zentraler Bedeutung ist nach wit  vor der V. Ab- 
schnitt fiber den ,,Formweehsel" geblieben, ja~ er t r i t t  
aoeh mehr als in den vorhergehenden Auflagen in den 
Vordergrund und nimmt fiber die tI~lfte des Buches, 
d. h. 5o3 yon 89o Seiten, in Anspruch. In diesem Ab- 
schnitt sind die Kapitel ,,Befruchtung und Sexuali t~t" 
aus dem engeren Arbeitsgebiet yon Max Ha~TMa~N zwar 
sorgfiiltig fiberarbeitet, abet doch im wesentlichen un- 
verhndert geblieben. Korrekturen wurden eingeffigt bei 
der Gamon-Forschung. (Hier vermil3t Ref. die Er- 
wahnung der Hyaluronidase). Umstellungen und Er- 
ggnzungen linden wir auch im Absehnitt  fiber die diplo- 
genotypische Geschlechtsbestimmung, z .B .  durch die 
Einffigung der Melandrium-Versnche yon WEST~OAARD. 
Leider wird auf die wichtigen Zahnkarpfen-Versuche nicht 
n~iher eingegangen, sic linden nur in einigen kurzen, neu 
eingeffigten Sgtzen fiber die Lokalisationsm6gliehkeit 
der M- und F-Faktoren Erwghnung. - - D i e  Gesamtdar- 
stellung ist nach wie vor getragen durch die Betonnng 
der bisexuellen Potenz als Grundeigenschaft aller Orga- 
nismen. Hierauf beruht auch das Festhalten an der Ein- 
ffihrung des A-G Komplexes in die Formeln und die Be- 
zeichnung der M-F Symbole als Realisatoren und nicht 
als geschlechtbestimmende Gent. 

Die Kapitel fiber die Entwicklungsphysiologie blieben 
fast unverhndert und werden den umfassenden Frage- 
stellungen der heutigen Entwicklungsphysiologie nicht 
ganz gerecht. Die fibrigen Kapitel des V. Abschnittes 
sind yon HANs BAUER weitgehend erg~nzt, z. T. neu ge- 
schrieben worden. - - W i r  verdanken seiner Bearbeitung 
einen umfassenden Einblick in die cytogenetische For- 
schung der letzten Jahre. Wer sich fiber die akuten 
Fragen des Chromosomenbaues, der Mitose, Endomitose 
und Amitose, sowie der Meiose informieren will, wit  auch 
fiber die Bedeutuug dieser cytologischen Arbeiten ffir die 
Vererbungsforschung, der wird die Antwort, resp. die not- 
wendigen Literaturhinweise linden. Das Buch nimmt 
hier den Charakter tines Handbuches an und sprengt 
damit den bei der ersten Auflage gesetzten und in den 
anderen Abschnitten des Werkes bisher noch gewahrten 
Rahmen eines Lehrbuches ffir fortgesehrittene Studie- 
r e n d e . - - M a n c h e  sich hierdurch ergebenden unausge- 
glicbenen Bewertungen der Einzelgebiete lassen sich bei 
einer erneuten Bearbeitung dutch eine geschicktere An- 
ordnung wohl vermeiden. Es mag im Moment aber 
wichtiger sein, t in  mit  vielen zuverl~ssigen Einzelan- 
gaben erffilltes 1Referat dieses schwierigen Gebietes zu 
geben, als eine wohlausgewogene didaktisch gelungene 
Darstellung. --  

Die allgemeine Biologie yon Max I-taTR~A~, l~ngst 
ais Standard-Buch bekannt, stellt sich uns in dieser 4. Anf- 
lage wieder als imponierendes Werk deutseher Wissen- 
schaft dar. Jeder, der sich mit theoretischen oder prak- 
tischen Fragen der allgemeinen Biologic besch~ftigt, wird 
in diesem Buch sein geistiges Rfistzeug finden. 

Paula Hertwig. (HalIe/S.) 

TH. ROEMER, J. SGHMIDT, E. WOERMANN, A. SCHEIBE 
Handbuch der Landwir|schaff. Liefg. 2i  u. 22, Bd. I I ,  Bogen 
36--49 . Hier: H. NEUER,,,Hanf". S. 551--56z. R. WEGK, 
,,Faserleinbau". S. 562--576. P. KOENIG, ,,Tabakbau". S. 577 
bis 604. E. HEEGER, ,,Heil- u. Gewiirzpflanzenbau". S. 6o 5 
bis 626. F. HiLKENB,8,UMER, ,,Obslbau". S. 627--667. 
W. NIKOLAISEN, ,,Feldgem0sebau". S. 668--735. Berlin: 
Paul Parey I953. Subskriptionspreis DM 9. - -  je 
Lieferung. 

Mit diesen beiden Lieferungen wird der II. Band und 
damit der gesamte produktionstechnische Tell des Hand- 
buches abgeschlossen. W~hrend in der ersten Auflage die 
Kulturpflanzen, die fiir die technische Verarbeitung zur 
Gewinnung yon O1 und Fasern oder als sonstige gewerb- 
liche IRohstoffe angebaut werden, in einem Abschnitt 
Handelsgew~tchsbau zusammengefaBt wurden, enth~lt die 
zweite Auflage for die wichtigsten dieser Kulturen be- 
sondere Beitr~ge. Es ist dem Verlag gelungen, hierffir 
fast dumhweg die bekanntesten deutschen Spezialwissen- 
schaftter zu gewinnen. 

Mit dem Abschnitt:  
H. NEUER, ,,Hanf", S. 551--561, 
beginnt die l~eihe dieser Sonderkulturen. Der Haul, yon 
dem die UdSSR 2/3 der Weltanbaufl~che hat, n immt 

zwar im fibrigen Europa, besonders in Deutschland, nur 
versehwindenden Anteil an der landwirtschaftlichen Er- 
zeugung ein. Er wird deshalb auch nur kurz in der 
botanischen Besonderheit als photoperiodisch stark be- 
einfluBte und zweih~usige Pflanze mit den daraus folgen- 
den Anbaumal3nahmen und Sortenfragen beschrieben. 
Als wichtigster Fortschrit t  wird die neue Zfichtung einer 
einh~usigen Hanfsorte als abgeschlossen bezeichnet, die 
Sorte aber nicht genannt. Kurze Hinweise auf die 
pflanzenbaulichen Ma13nahmen, die Krankheiten und 
SehStdlinge sowie die Ernteverwertung besehlieBen den 
Absehnitt. 

R. WEOK, ,,Faserleinbau". S. 562--576. 
Mit diesem Beitrag wird das sonst im Handbuch er- 

reichte Niveau nicht erreicht. Abgesehen yon offenbar 
dureh Korrekturfehler entstandenen Ausdrucksm~ngeln 
(letzter Satz des 4. Absehnittes auf S. 562) sind auch 
die Ausffihrungen oft sehr allgemein gehalten. DaB 
,,eine harmonische N~hrstoffdfingung gegeben ist, wenn 
die N~hrstoffe Phosphorsgure nnd Kali in ausreicheuder 
und leicht aufnehmbarer Form zur Verffigung stehen" 
besagt nichts. Zfichterisebe Probleme sind nicht be- 
handelt. 

P. KOENIG, ,,Tabakbau". S. 577--6o4. 
Wenn diesem in der deutschen Landwirtschaft nur ge- 

tinge Fl~chen einnehmenden, aber yon sehr vielen Bilein- 
anbauern betriebenen Produktionszweig ein etwas l~ngerer 
Abschnitt gewidmet ist, so ist das vor allem darin be- 
grfindet, dab in dem Verfasser der bekann~ce und er- 
fahrenste deutsche wissenschaffliche Bearbeiter dieser 
Sonderkultur zum Worte kommt. Alle ffir den prak- 
tischen Anbau erforderlichen Grundkenntnisse wissen- 
sehaftlieher Art  sind mit den praktischen MaBnahmen 
in bekannter meisterhaffer Weise dargestellt. 

E. Heeger, ,,Hell- und Gewiirzpflanzenbau", S. 6 0 5 - 6 2 6 .  
Die grol3e Ffille und botanische •ieHalt dei- unter der 

Gruppe zusammengefaBten Pflanzenarten mit den sehr 
unterschiedlichen aus ihnen gewonnenen Drogen hal  der 
auf diesem Gebiet ffihrende Forscher in sehr geschickter 
Weise so abgehandelt, dab das ihnen Gemeinsame in der 
betriebswirtschaftlichen und produktionstechnischen Ein- 
ordnung deutlich wird. Mit einer wertvollen syste- 
matischen Ubersicht fiber die in Frage kommenden 
Pflanzenarten beginnt der Abschnitt, der es im fibrigeu 
vermeidet, sich auf allzuviele Einzelheiten zu verlieren, 
dagegen alles wesentlich Wichtige im Zusal~qmenhang 
bringt. 

F. HILKENB~.UMER, ,,Obslbau". S. 627--667. 
Im Rahmen des Handbuches konnte der durch sein 

weft verbreitetes zur Zeit wohl bestes Lehrbuch an- 
erkannte Verfasser nut einen gedrgngten Ausschnitt 
bringen. Nach der fiir alle Beitrgge fiblichen Disposition 
beginnt er mit der historischerl Entwicklung und den 
betriebswirtschaftlichen Fragen, widmet den grhBten Teil 
der Ausffihrungen der Neuanlage yon Obstpflanzungen, 
mit denen ja auch entscheidend der Erfolg im Obstbau 
begrfindet wird. Aber auch die Pflege der Anlagen 
durch Schnitt, Sehgdlingsbekgmpfung, Bodenpflege und 
Dfingung sind nach dem neuesten Stand der Erkenntnis 
behandelt. Die anschauliche Darstellung erleichtert das 
Verstgndnis sehr im Gegensatz zu vielen Obstbaubfichern, 
die oft Einzelgebiete, wie etwa den Baumschnitt, als 
Geheimnisse yon Spezialisten darstellen, statt  die erlern- 
baren Kenntnisse zu.vermitteln.  Auch die wichtigsten 
ffir den zukfinftigen Absatz des Obstes entscheidenden 
Fragen der Ernteverwertung sind behandelt, und im 
fibrigen wird auf die neuere Literatur verwiesen. 

W. NIKOLAISEN, ,,FeldgemUsetmu". S. 668--735. 
Auch in diesem Abschnitt  muBte eine groBe Vielzahl 

yon botanisch verschiedenartigen Pflanzen behandelt 
werden. Bei der stark anwaehsenden Bedeutung des 
landwirtschaftlichen Gemfisebaues ist dieser Teil be- 
sonders wichtig geworden. Im allgemeinen Tell werden 
die betriebswirtschaftlichen und ern~thrungswirtschaft- 
lichen Fragen behandelt, und es wird dargestellt, was ffir 
alle Gemfisearten gleichermaBen zutrifft (Soften und ihre 
genetischen Herkfinfte, Standortbedingungen, Frucht- 
folgestellung, Fragen der Standweiten, Krankheiten, 
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Ernte und Ernteverwertung). Im besonderen Tell sind 
dann in systematischer Weise die wichtigsten Feld- 
gemfisearten und ihre Standortansprtiche und anbau- 
technischen MaBnahmen dargestellt. Dieser Tell ist ge- 
gliedert nach den botanischen Verwandtschaften, die ja 
racist auch auf die Anbautechnik EinfluB hubert. In 
dieser verhgltnismgBig gedrgngten Form ein so aus- 
gezeiehnetes Nachschlagewerk zu bringen, ist  ein Meister- 
stiick, das das Handbuch wesentlich bereichert. 

Die Lieferung enthfi.lt welter ein wertvolles Vorwort 
von SeH~IBE, das einen einleitenden l~berblick fiber die 
Anlage des II. Bandes gibt und auf die neuen Zfichtungs- 
erfolge als Ergebnis der zytologischen Forschung und die 
Polyploidie hinweist. E. Ho//ma~n (Ha, lie). 

PAUL $ORAUER, Handbuch der Pflanzenkrankheiten. II. Band, 
6. neubearbeitete Auflage, 1. Lieferung: Die Viruskrank- 
heiten. Berlin: Paul Parey, 1954. 784 S., 326Abb., 
Ganzl. DM 15o,--. 

Bei d e n  vorliegenden Band des ,,Handbuches der 
Pflanzenkrankheiten" dfirfte es sich um den von vielen 
Phytopathologen wohl am ungeduldigsten erwarteten 
Tell dieses in Neuerscheinung begriffenen Gesamtwerkes 
handeln, insbesondere auch deshalb, well zwei in Deutsch- 
land besonders bekannte Autoren dieses Fachgebietes 
seine Bearbeitung fibernommen haben. Wghrend Iiir den 
I. allgemeinen Tell K6HLE~ verantwortlich zeichnet ,  
hubert den zweiten Tell K6~LE~ und KLI~KOWS~I ge- 
meinsam bearbeitet, wobei K6~LeR die Virosen der 
Chenopodiaceen und der Solanaceen, KLINKOWSm die 
Virosen si~mtlicher anderer Kulturpflanzen fibernommen 
hat. Im ersten allgemeinen Tell diirfte zun~chst die yon 
K 6 ~ L ~  gegebene Definition der Viruskrankheiten stltrker 
interessieren, well man sich ihrer in Zukunft als von auto- 
ritgrer Seite gegeben vielleicht hgufiger bedienen wird. 
Er versteht als Phytopathologe unter Viruskrankheiten 
,,eine natiirliche Gruppe yon Infektionskrankheiten, die 
nicht  dutch im Lichtmikroskop nachweisbare Organismen 
(Bakterien, Pilze, Protyren) verursacht werden, sondern 
durch welt einfacher gebaute vermehrungsfghige K6rper 
oder Substanzen, auf die man die Bezeichnung Virus an- 
wendet". 

Von den folgenden Kapiteln des allgemeinen Teiles 
(Die Infektion, die Krankheitserscheinungen, Morpho- 
logic und Physikochemie der Virusarten, Virusinakti- 
vierung und Infektionshemmung, Krankheitsfibertragung, 
die Virusarten,  ihre Unterscheidung und Klassifizierung, 
Differenzierung innerhalb der Art, Variabilit~t und Muta- 
bilitgt, Mischinfektion und Virusinterferenzen, !Resistenz 
und Spezialisierung, Bek/irnpfung) interessieren an dieser 
Stelle vor atlem die Fragen der Klassifizierung, der Resi- 
stenz und der Spezialisierung. K6~tx~  fiihrt aus, dab ffir 
die Unterscheidung der einzelnen Arten vor allem ihre 
Strukturmerkmale und ihre Reaktionsmerkmale in Be- 
tracht kommen. Leider sind wit heute noch in erster 
Linie auf die 1Reaktionsmerkmale angewiesen. Im Ganzen 
gesehen kommen hier der Prgmunitgtstest,  das Verhalten 
des Virus im PreBsaft, Ubertragbarkeit, Wirtspflanzen- 
kreis, Symptombildung einschl. Zelleinschlfisse, Gr613e 
und Form der Viruspartikel *iir die Artabgrenzung in 
Betracht. Bei der Analyse der Resistenzfaktoren, die 
lgngst noch n icht  abgeschlossen ist, der aber insbesondere 
fiir die Bek~mpfung der Viren auf d e n  Wege der Resi- 
stenzzfichtung besondere Bedeutung zukommt, schglen 
s ich verschiedene Hauptfaktoren oder Faktorengruppen 
heraus. Hierher geh6ren zungchst die 17berempfindlich- 
keitsreaktionen, yon denen die eine die nekrogene,  die 
andere die amputat ive IResistenz bedingt. Die l~ber'- 
empfindlichkeitsreaktion ist Ifir die Res i s t enzz f i ch tung  
sehr bedeutsam. Sic ist in bestimmten Fgllen ,,gleieh- 
bedeutend n i t  Feldresistenz diesen Viren gegenfiber". 
Alle anderen, die Virusansiedlung, -vermehrung und -aus- 
breitung in der Pflanze hemmenden phys io log i schen  
Faktoren will I(6H~ER vorlgufig unter dem Begriff der 
,,Infektionsresistenz" zusammengefa13t wissen. Hierher  
geh6rt z. B. die Virusinaktivierung in der Pflanze. Be- 
merkenswert scheint ferner der Hinweis, dab die Virus- 
resistenz bzw. Virusempfgnglichkeit dutch bestimmte 
Umweltfaktoren (Licht, Diingung usw.) lnodifizierbar 
und auch y o n  Entwicklungszustand der Pflanzen ab- 
h~ingig ist. 

Noch gr6Bere Bedeutung als dem allgemeinen Tell 
dfirfte denl spezielleren Tell dieses Virusbandes zukom- 
men, da hier erstmalig im deuesehen Schrifttum eine 
d e n  derzeitigen Stand unseres Wissens entsprechende, 
grol3angelegte {3bersieht fiber die wichtigsten an den 
einzelnen Nutzpflanzen bisher festgestellten Virosen ge- 
geben wird. Dabei sind nieht nur heimische Arten 
beriieksichtigt, sondern die Zusamnlenstellung bezieht 
sich auch auf die wichtigsten Iremdlgndischen Nutz- 
pf!anzen, wodurch dem Werk auch im Ausland, ins- 
besondere in ~bersee, gr6Bere Bedeutung zukommen 
dfirfte. Jedem Kapitel ist  ein Schrifttumsverzeiehnis 
angeffigt, ffir dessen Reichhaltigkeit den Verfassern be- 
sonderer Dank gebfihrt. Die Ausstattung des Werkes ist 
fiber jeden Tadel erhaben. Bedauerlich ist nur, dal3 es 
auch bei dem vorliegenden Band der Preis ma nchen  
Interessenten  z. Zt. unm6glich machen wird, dieses be- 
deutsame Werk zu erwerben. Mahle. 

Ver6ffenUichungen der Bundesanstalt fiir Tabakforschung Forch- 
helm bei Karlsruhe, dahrgang 1953. Bundesanstal t  ff ir 
Tabakforschung Forchheim bei Karlsruhe. ,,Der Deutsche 
Tabakbau",  Zeitschrift zur F6rderung des deutschen 
Tabakbaus, Jahrgang I953. 

In einem Sonderheft legt die Bundesanstalt f fir Tabak- 
forschung in Forchheim die Arbeiten, die sic im Laufe des 
Jahres 1953 in der Zeitschrift : ,,Der Deutsche Tabakbau"  
ver6ffentlicht hat, vor. 

In 2o Ver6ffentlichungen sind hier Fragen aus d e n  um- 
fangreichen Gebiet des Tabakanbaus, angefangen von der 
Desinfektion der Saatbeeterde bis zur HeiBlufttrocknung, 
behandelt und geb?n allen am Tabakanbau interessierten 
Kreisen wertvolle Anregungen. 

Neben den Fragen der Sticksto/fdfingung, fiber die 
K. SCH~I~o in 2 gr613eren Abhandlungen berichtet, inter- 
essieren den Zfichter vor allem folgende Arbeiten: 

i. G. KOELL~ beriehtet fiber ,,Untersuchungen fiber 
die Befruchtungsverhgltnisse beim Tabak"  und weist 
nach, dab bei offenem Abblfihen eine Fremdbefruchtung 
nut in ganz geringem MaBe eintritt  ; bei einer kfinst l ichen 
Fremdbest~iubung unkastrierter Blfiten ist der Umfang 
der Fremdbefruchtung weitgehend yon d e n  Entwick- 
lungszustand der Blfiten im Augenblick der Befruchtung 
abh~ngig. 

2. P. K o ~ m  schreibt fiber den Anbau von nikotin- 
freien Tabaken und die Faktoren, die den Nikotingehalt 
des Tabaks beeinflussen. 

3. K. O~B~CK weist nach, dab bei Versuchen mit Tabak 
die Ertragsminderung durch Fehlstellen geringer ist, a ls 
sie nach der vom Sortenamt vorgeschriebenen Formel 
theoret i sch  erreehnet wird. 

4. W. RE~scH stellt die grol3e Bedeutung heraus, die  
die Qualitgtsermittlung bei den Tabakwertprfifungen hat. 

5- If. SG~alD und K. ORB~CK fordern im Interesse der 
Qualitgtsf6rderung den Anbau yon echten Virginsorten. 
Sie schildern aber auch die Schwierigkeiten, die s ich beim 
Anbau dieser Sorten ergeben, und weisen darauf hin, dab 
es nut dutch Kreuzungszfichtung m6glich ist, die Qualit~t 
der echten Virgine mit deren Anbauf~ihigkeit unter den 
deutschen  Klimaverh~iltnissen zu vereinigen. ~dber die 
ersten Erfolge, die auf diesem Wege erzielt sind, wird 
berichtet. 

6. K. ScR~I~ fiihrt in einer Untersuchung zur Frage 
der Fruchtfolge im Tabakbau aus, dab die sogenannte 
Tabakmfidigkeit des Bodens unter den Klimaverhgl~- 
nissen Sfiddeutschlands im wesentlichen auf die Verseu- 
chung des Bodens mit Thielavia basicola Zo~F. zurfick- 
zuffihren ist und dab in bezug auf die Widerstandsfghig- 
keit gegen diesen Pilz Sortenuntersehiede bestehen. 

Endemann (Wohlsdor/). 

WALTER ZIMMERMANN, Evolution. Die  Gesch ichte  lhrer 
Probleme und Erkenntnisse (in: OrbisAcademicus, Pro- 
blemgeschichten der Wi s se n sc h a f t  in Dokumenten und 
Darstellungen). Freiburg/Miinchen: Verlag Karl Alber, 
1953. IX -~- 632 S., 2o Abb. im Text u. auf VIII[ Tafeln, 
geb. DM 32, --. 

Nut wenn man beriicksichtigt, dab das Werk in d e n  
gr613eren Rahmen der problemgeschichtlichen Dar- 
stellungen der Wissenschaft (des Ovbis academicus) e r -  
scheint, hat  der Hauptt i tel  einige Berechtigung; denn es 
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h a n d e l t  s ich in W a h r h e i t  n i c h t  u m  eine Dars t e l lung  der  
Evo lu t ion ,  sonde r n  - -  wie ers t  der  U n t e r t i t e l  a n k f i n d i g t - -  
tim eine G e s  c h ic  h t e der  E v o l u t i o n  a n h a n d  ausgewghl-  
t en  Quel lenmater ia l s ,  also u m  die geis tesgeschicht l iche  
und  geis teswissensehaf t l iche  Ana lyse  des (biologischen) 
Evo lu t ionsgedankens .  , ,Der S e h w e r p u n k t  l iegt  in  der 
P r o b l e m g e s c h i c h t e . "  Das B u c h  w e n d e t  s ieh also in  ers ter  
Linie an  die Nich tb io logen ,  v o r n e h m l i c h  a n  die Geistes-  
wissenschaf t le r  u n d  s te l l t  den  wohl  e r s tmal ig  yon  e inem 
Biologen u n t e r n o m m e n e n  Versueh  dar,  ein biologisches 
P h ~ n o m e n  in  ge is tesgeschicht l icher  B e l e u c h t u n g  ver-  
s tgnd l i ch  zu machen .  Ob die k n a p p e n  e in le i t enden  Be- 
m e r k u n g e n  fiber den  Evo lu t ionsbegr i f f  f~r den  ange- 
sprochenen Leserkreis  ausre ichen,  mag  bezweifel t  warden,  
d e n n  es wird  im wesen t l i chen  n u t  auf  das  V e r w a n d t -  
s cha f t sp rob l em (Phylogenie)  e ingegangen.  Die d r e i  
t l a u p t t e i ! e  b r ingen  a u c h  ftir den  h i s to r i sch  in te ress i e r t en  
Biologen eine Ffille yon  ausgewgh l t em Quel lenmater ia l ,  
das  der  Verf. m i t  Geschick  in ein Geri is t  h is tor ischer ,  
b iograph i sche r  u n d  k o m m e n t i e r e n d e r  A n g a b e n  e i n g e b a u t  
ha t ,  so dab  m a n  sich le ich t  yon  jeder  Epoche ,  v o n  den  
Vors t e l lungen  eines j eden  Au to r s  ein Bi ld  m a c h e n  kann. 
Der erste  Tail b e h a n d e l t  die E v o l u t i o n s v o r s t e l l u n g e n  des 
A l t e r t u m s  und  des Mi t t e la l t e r s  u n d  wird  als vorwissen-  
schaf t l iches  S t a d i u m  des E v o l u t i o n s g e d a n k e n s ,  als Sea- 

d ium der  , , A b s t a m m u n g s l e h r e n  ohne  A b s t a m m u n g s -  
wisser /schaf t"  beze ichne t .  Der  zweite  Teil, der  im wesent -  
l ichen die Rena i s sance  und  die AufklXrung bis einschlieB- 
l ich KANT umfaBt ,  b i lde t  das  S t a d i u m  der  wissenschaf t -  
l ichen V o r a r b e i t e n  u n d  e rh ie l t  den  U n t e r t i t e l :  ,,Ab- 
s t a m m u n g s w i s s e n s c h a f t  ohne  A b s t a m m u n g s l e h r e n " .  E r s t  
der  d r i t t e  (umfangre ichs te)  Tell  b r i n g t  m i t  der  Epoche  
der  , ,bewuBten A b s t a m m u n g s w i s s e n s c h a f t e n "  des 19. und  
2o. J a h r h u n d e r e s  die Vielfa l t  der  P rob l eme  und  Evo-  
lu t ions theor i en ,  die uns  noch  h e u t e  l ebha f t  beschgf t igen ,  
wobei  als ein Beispiel  der  P r o b l e m e n t w i c k l u n g  der  Gene-  
ra t ionswechse l  ausf i ihr l icher  b e h a n d e l t  wird .  - -  W e n n  es 
auch  dem p r a k t i s c h e n  Forscher  niche le ich t  fal len dfirf te,  
s ich in e inem Zuge d u t c h  die oft  - - f i i r  uns Heut ige  - -  
a b s t r u s e n  Vors t e l lungen  der  a n t i k e n  und  mi t t e l a l t e r l i ehen  
G e l e h r t e n  bis zu den  l ebend igen  P r o b l e m e n  der  Moderne  
h i n d u r c h  zu lesen, so b i e t e t  doch  das W e r k  g le ichsam als 
Nachsch lagewerk  u n d  Que l l enkunde  eine F u n d g r u b e  yon  
G e d a n k e n  und  A n r e g u n g e n  ffir jeden,  der  der  Mater ie  in 
irgendeiner F o r m  n a h e s t e h t .  Ft~r d ie jenigen,  die sich auf  
die Auswah l  des Verfassers  n iche u n b e d i n g t  ver lassen  
wollen,  i s t  das 5 ~ Sei ten  I<le indruek umfassende  Ver-  
zeichnis  der  Or ig ina lque l len  yon  h f e h s t e m  Were.  Um- 
fangre iche  Pe r sonen-  u n d  Sachreg is te r  besch l iegen  das 
ungew6hn l i che  Werk .  H. J. M~lle~ (Quedli~burg). 
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Die Ergebn i s se  der  vo r l i egenden  Arbe i t ,  die au f  der  
Auswereung  zah t re icher  Oenothera-Kreuzungen be ruhen ,  
bes t~ t igen  Ir i ihere E rgebn i s se  des Verf. (Zi ichter  23, 
I53 ). So is t  die H~uf igke i t ,  m i t  der  eine K o m p l e x h e t e -  
rozygote  in  K r e u z u n g e n  au f t r i t t ,  abhXngig  yon  der  gene- 
t i s chen  K o n s t i t u t i o n  der  Eizelle u n d  des Po l lenseh lauches .  
Sie wi rd  b e s t i m m t  d u r c h  die miteels  airier Zah l  ausdr i ick-  
bare  AffinitXe zwischen  beiden.  Die Aff in i t / i t en  s ind ver-  
schieden,  beispielsweise betr~tgt (im Jah re  I949) die yon  
B zu hsc  21,9 , die yon  1 zu hsc  28,6, die yon  1 zu 1 2,6. 
Die ve r sch i edenen  Af f in i t g t swer t e  des Jah res  '1944 s t im-  
men  mie denen  des J ah re s  1949 n i c h t  f iberein.  Besonde r s  
f~llt  auf,  dab  die Affinit ,~t der  1 -Samenan lagen  zu den  ver-  
s ch iedenen  P o l l e n s c h l a u c h s o r t e n  du rchweg  z u g e n o m m e n  
ha t .  Bei  den  K r e u z u n g e n  des J ah re s  I949  mi issen  die 1- 
S a m e n a n l a g e n  die Po l l ensch lguehe  u n t e r  mfg l icherweise  
giinstigeren Aul3enbed ingungen  basse t  c h e m o t r o p i s c h  an- 
gezogen h a b e n  als bei den  gle ichen des J a h r e s  I944.  Die 
Reihenfo lge  is t  a b e t  die gleiche gebl ieben.  Die B - S a m e n -  
an l agen  h a b e n  auf  die Au13enbedingungen  des J ah re s  1949 
of fenbar  a n d e r s  als die 1 -Samenan lagen  reagier t ,  die auch  
sons t  empf ind l i che r  zu sein sche inen  (z. B. w e n n  sic ~ber-  
a l t e r t  sind).  Die Ergebn i s se  m a n c h e r  K r e u z u n g e n  mi t  
Nachbes t~ tubung  d e u t e n  n g m l i c h  d a r a u f  bin,  dab  die 
1 -Samenan iagen  die Fgh igke i t ,  Pollenschl/~uehe chemo-  
t r op i s ch  anzuz iehen ,  eher  e inbt iBen als die B - S a m e n a n -  
lagen.  Viel le icht  i s t  die E r h f h u n g  der  Af f in i tg t  yon  B zu 1 
d a r a u f  zur i ickzuff ihren ,  dab  die R e a k t i o n s f g h i g k e i t  der  
I -Schl~uche  I949 gr6Ber war  als 1944. Der  Ausfal l  ge- 
wisser  K r e u z u n g e n  s p r i ch t  fiir eine W a c h s t u m s h e m m u n g  
von  Po l l ensch lguchen  b e s t i m m t e r  gene t i scher  I<onsti- 
t u t i on .  - -  DaB es eine se lek t ive  B e f r u c h t u n g  gibe, i s t  
nach  Verf. sieher.  A. Reitbevger (Rose,he/) .  oo 

J. SGHWEMMLE, Selektive Befruchtung als ErkRirung unerwarte- 
ter Kreuzungsergebnisse. Biol. Zbl. 71, 353--384 (I952). 

In  sehr  n m f a n g r e i c h e n  K r e u z u n g e n  wi rd  die F rage  der  
s e l ek t iven  B e f r u c h t u n g  bei N a c h k o m m e n  der E u o e n o t h e -  
ren Oe. Ber/eriana u n d  odorata waiter  f lbe ra rbe i te t .  Bei  
K r e u z u n g e n  m i t  d iesen A r t e n  u n d  i h r e n  B a s t a r d e n  t r e t e n  
die m f g l i c h e n  I s  n iche in der  e rwar-  
eaten H~uf igke i t  auf. Die Ursache  hierff i r  i s t  e i n m a l  eine 
sehr  s t a rke  P o l l e n s c h l a u c h k o n k u r r e n z ,  de ren  A u s w i r k u n g  
d u t c h  doppe l t e  B e s t ~ u b u n g e n  ra i l  dem  Pol len  en t sp re -  
chende r  F o r m e n  e r k a n n t  warden  kann .  B-Po t l ensch l~uche  
waehsen  schnel le r  als 1-Schlguche,  I w i e d e r u m  schnel le r  
als B. Dies r e i ch t  a b e t  zur  D e u t u n g  der  Versuche  niche 
aus. Es muB eine se lek t ive  B e f r u c h t u n g  a n g e n o m m e n  

werden,  u m  die Spa l t ungse rgebn i s se  zu erk lgren .  Die 
Aff in i t~ t  yon  1- und  B-Po t l ensch l~uchen  zu S a m e n a n -  
lagen der  gle ichen gene t i schen  I s  is t  sehr  ge- 
ring, die yon  1 zu I I  nur wenig gr613er. In  K r e u z u n g e n  
B -. I I o  x B �9 1 d fehlen  1 �9 I I -Zygo ten .  Die rascher  wach-  
senden  1-Schl~tuche b e f r u c h t e n  die B - S a m e n a n ! a g e n ,  da  
sic n u r  eine ger inge Af f in i tg t  zu den  I I - S a m e n a n l a g e n  be- 
s i tzen.  Die l a n g s a m  w a e h s e n d e n  B-SchlXuche b e f r u c h t e n  
dam% die l e t z t e ren  S a m e n a n l a g e n .  I m  ganzen  wi rd  als 
NaB fiir die Aff ini tXt  zwischen  Pol lenschlXuehen und  
Samenanlagen der p rozen tua l e  Ante i l  der  e n t s p r e c h e n d e n  
t s  a m  IZapse l inha l t  g e n o m m e n .  
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L. H. SHEBESKI and Y. S. WU, Inheritance in wheat of stern rust 
resistance derived from Agropyron elongatum. (Vererbung 
der  von  Agropyrolr elo~galum s t a m m e n d e n  W i d e r s t a n d s -  
f i thigkei t  gegen Schwarz ros t  be im  Weizen.)  Scient.  
Agrieul t .  32, 2 6 - - 3 5  (1952). 

E i n e n  n e u e n  A u s g a n g s p u n k t  zur  A u f f i n d u n g  schwarz-  
ro s t r e s i s t en t e r  W e i z e n s t ~ m m e  bi lde t  die E i n k r e u z u n g  yon  
Agropyro~ elo~gc~tum in  Triticum vulgate. Ein  d u r c h  
Rf i ckk reuzung  mi t  Tvi/icum vulgate gewonnene r  S t a m m  
, ,Perennia l  w h e a t "  - -  e n t s t a n d e n  aus der  hochanf~l t igen  
Sor te  Chinese )< (Chinese X A. elo*zgaIum) wird mi t  drei,  
h ins i eh t l i ch  ih re r  Ros t r e s i s t enz  schon  nXher u n t e r s u c h t e n  
S t ~ m m e n :  Apex  (anfgllig), T h a t c h e r  (resistent)  u n d  Red  
E g y p t i a n  (resistent)  gekreuzt .  Das  V e r h a l t e n  der  Aus- 
gangsformen,  einschliel31ich Chinese,  der  F 1 u n d  der  F 2 
wi rd  gepriif t .  Die e ingehend  beseh r i ebene  In fek t ions -  
m e t h o d e  erfolgt  im  Z w e i b l a t t - S t a d i u m  im Gewgchshaus .  
Die Beu r t e i l ung  des Befalls  wird  2 W o c h e n  n a c h  der  
~nfekt ion n a c h  der  von  STAKMANN aufges te l l t en  Klassi-  
f iz ierung in 6 Be fa l l sg ruppen  v o r g e n o m m e n .  Verff.  be- 
t r a c h t e n  I n d i v i d u e n  der  I<lassen t - -  4 als res i s ten t ,  die 
der  Klassen  5 und  6 als anf~llig. Die das I m p f m a t e r i a l  
b i l denden  Rassen  w u r d e n  niche b e s t i m m t ,  doeh  wi rd  an- 
genommen, dag  1Rasse 56 den  H a u p t a n t e i l  bi ldet .  Die 
Ana lyse  der  F 1 u n d  F 2 ff ihrte  bei a l len 3 IKreuzungen zu 
dem Ergebnis ,  daft die in , ,Pe renn ia l  w h e a t "  v o r h a n d e n e ,  
von  A. elo~zgalum s t a m m e n d e  Resistenlz gegen Schwarz-  
r e s t  auf  der  W i r k u n g  yon  drei  d o m i n a n t e n  komplemen-  
t~ ren  G e n e n  b e r u h t .  Rothe. oo 

L. J. STADLER, Spontaneous mutation in maize. (Spontane 
M u t a b i l i t g t  bei Mais.) Cold Spr ing  H a r b o r  Symp.  Quan t .  
Biol. i6, 4 9 - - 6 3  (195i).  

Der b e k a n n t e  M u t a t i o n s f o r s c h e r  weist  m i t  N a c h d r u c k  
da rau f  bin,  dab  es be im S t a n d  der  Dinge kein e indeut iges  
K r i t e r i u m  gibe, u m  aus  e inem S c h w a r m  yon  P u n k t -  
n m t a t i o n e n  ech te  G e n m u t a t i o n e n  he rauszuf inden .  Um 
der  N a t u r  des Gens n~her  zu kommen ,  s e i e s  erforderl ieh,  
die F e i n h e i t e n  des m u t a t i v e n  Geschehens  a n  b e s t i m m t e n  


