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gehalt  je nach der  En tspe lzungsar t  e rkennen.  Bei 
maschinel ler  El l t spe lzung ist  der  Spelzengehal t  e twas  
h6her.  Die kle ineren Tefle der  Bruchbi ldung  sind die 
Ursache ffir die s ta t i s t i sch  al lerdings nicht  gesicherte 
Differenz zwischen manuel le r  und masch ine l l e r  En t -  
spelzung, da  eine Trennung  der  kle inen Teilchen und 
der  Spelzen auch im Windkana l  nicht  m6glich ist.  

Da nieht  immer  12 g Saa tgu t  zur Verfi igung stehen,  
wurde die kle ins te  Menge festgestel l t ,  die noch irn Fl ieh-  
k ra f ten tspe lzer  ve ra rbe i t e t  werden kann.  Dabei  zeigte 
sich, d a b  3 g Saa tgu t  in zweifaeher Wiederholung  
noch hinre ichend i ibere ins t immende Ergebnisse  l iefern.  

Tabell( i .  Vergleich hande~ctspelzt - -  maschinell entspelzt. 

Nr. 

725 
725 

727 
727 

x p% 

handentspelzt  2,89 ~ o,o556 
masch, entsp. 2,99 =h o ,o i i8  

handentspelzt  2,93 ~- o,o266 
ma~ch, entsp. 3,o6 _+_ o,o72x 

Die bisher mi t  dem Fl iehkra f ten t spe lze r  gemach ten  
Er fahrungen  lassen die M6glichkeiL erkennen,  bet 
en tsprechender  Vorbehandlung  auch die Bes t immung  
der  Schalentei le  yon groBsamigen Leguminosen  durch-  
zuftihren. 

Meinem hochverehr ten  Lehrer ,  Her rn  Prof.  Dr.  W. 
HOFfMAnN m6chte  ich auch an dieser  Stelle fiir die 
s te t ige  Unters t f i t zung  bei  der  Durchff ihrung dieser  
Arbei t  recht  herzl ich danken .  

L i t e r a t u r .  

i .  B~t~c~nE~, G.: Der Einflul3 der Korneigenschaften 
auf die Sch~tlung des Hafers, Die Mfihle 90, 434--436, 
I953. - -  2. EG~B~C~X,  H. :  Methodenbuch ,  Bd.V,  
Die Untersuchung yon Saatgut,  Neumann, Radebeul und 
Berlin x949. - -  3. Ho~cA~P, F. :  N~thrwert und Verdau- 
lichkeit yon Haferspelzen, Hirse und Erbsenschalen. 
Ldw. Versuchsst. 64, 447--469,  xoo6. - - 4 .  NZCOl.At- 
S ~ ,  W. : Der tIafer in I~O~ME:~-RI~9ORF, Handbueh der 
Pflanzenzfichtung II .  - -  5. SCI-IILLEI~, I~. : Zur Bewertung 
yon Haler,  Z. f. d. ges. Getreidewesen 3 o, r26--~29, 1943. 

Sfiirketagung 1955 
der Arbeitsgemeinschaft  Getreideforschung e.V.  in Verbindung mit  dem 

Fachverband der Sdirkeindustrie vom 26.--28. April in Detmold.  

I. Forschung und Untersuchungsmethodik.  
Prof. Dr. M. SAMEC~ Ljnbljana (Jugoslawien): 

Neuere Beobaehtungen fiber die Alterserschei- 
nungen an St~trkel6sungen. 

2. Dr. R. I~26HLER, Dfisseldorf: 
Mechanischa Eigenschaften wXBriger L6sungen yon 
makromolekularen Substanzen. 

3. Dr. M. ANSAI~X, Corbeil (Frankreich): 
Viskosit~itsmessung von St~rkesuspensionen und 
-kleistern im Nick~t-Newton'schen Gebiet 

4- Dr.  E.  LINDEMANN, Detmold:  
Spektralphotometrische Studien an StXrkesirupen. 

5. E .F .  W Du,x, M. Sc., A. R. I.,C, Richmond (England) : 
Neuere Ergebnisse auf dem Geblet der Kalt-  
wasserI6sliehen St~rken. 

6. Lbm.-Chem. W. l{~.~p~, Detmold: 
Verkleisterungstemperaturen und deren Beein- 
ilussung bet verschiedenen St~trkearten. 

7. Prof. E. MABs, Brfisse! (Belgfen): 
Hoehfrequenztroeknung yon St~trkeprodukten. 

8. Dr. S. WINKL~, Berlin: 
Eine Schnellmethode zur Prfifung yon St~trke auf 
ihre Eignung ffir die Sirupfabrikation. 

9. Dr. L . H .  LAMPIXT U. C. H, F.  FuI.~.~, London 
(England) : 

Einige Methoden zur Charakterisierung yon Frak- 
tionen bet der Aufklfirung der Struktur der St~rke. 

II. Sti irke~ewinnun~ und Technik. 
to. Direktor P. DE~AISI~OX, Alost (Belgien): 

Konzentration yon Maiskleber auf physikalischem 
Wege. 

rr .  Dr. E. LIND~A.WN, Detmold: 
Proteinanreicherung yon Maiskleber auf fermen- 
tat ivem lind chem~schem Wege. 

~2. Dr. W. H6Nsc~, Lidcombe (Australien): 
Die Qualit~tt australischer Weizenst~Lrkeprodukte 
in AbhXngigkeit yon den Fabrikationsbedingungen. 

r 3. Dipl.-Ing. W. GOLnBAcn, Ground (Osterreich): 
Neuere Erkenntnisse fiber die Gewinnung von Ei- 
weil3 aus dem Kartoffelfruchtwasser. 

14. Dr. H .D .  SCHMIDT, Emliehheim: 
Einige Probleme der EiweiB-Gewinnung bet der 
Kar toffelst ~r ke-Fabrikation. 

III. St~irkederivate. 
15. Dr. H. R0~BBBRG, Dfisseldorf: 

Uber Herstellungsverfahren und Anwendungs- 
m6glichkeiten yon St~trke~tthern und -estern, 

x6. Direktor A. GRUNEWALD, Lestrem (Frankreich): 
Erfahrungen tiber den Transport  yon St~rkesirup. 

r 7. Fabr ikant  K. KROYER, Aarhus (D~tnemark): 
Weitere Erfahrungen auf dem Gebiet der konti- 
nuierlichen St~trkekonvertierung unter besonderer 
Berficksichtigung der Rationalisierung, der Rei- 
nigung und Verdampfung. 

18. Ing. O. ]. BORUD, Lillehammer (Norwegen): 
Zusammensetzung yon Sfiirkehydrolysaten und 
Dextrosepolymeren aus einer KROY~R-Versuchsan- 
lage. 

U b e r n a c h t u n g .  Zimmerbestellungen k6nnen bet der 
Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V.  bis sp~i- 
testens IO. April x955 erfolgen. 

BUCHBESPRECHUNGEN.  
Angewandte Pflanzensoziologie - -  Ver6ffentlichungen des 
InsUtuts fQr Angewandte Pflanzensoziologie des Landes 
K~irnten. Wien: Springer-Verlag 1953- 

GUSTAV WENDELBERGER, Die Trockenrasen im Natur- 
schutzgebiet auf der Perchtoldsdorfer Heide bet Wien. 
Heft IX. 51 S., i Tafel. Brosch. DM 3.3 o. 
An det~ AbhXngen des Wiener Waldes gegen das Wiener 

Becken ~urde  auf Ini t ia t ive yon Prof. Dr. R o s E I ~ A ~ z  
fm Jahre i94 ~ ein Stttck yon 38 a Gr6Be dutch Be- 

weidung und Tr i t t  herabgekommenen Trockenrasens ein- 
gez~unt und als Naturschutzgebiet  ausgeschieden, Der 
Verfasser stellt  sich die Aufgabe, die naeh Aufh6ren des 
menschlichen Einflusses regenerierten und sich ent- 
wickelnden Pflanzengesellsehaften soziologisch zu er- 
fassen und ihre Dynamik zu untersuchen. 

AuI Ilachgrfindigen, meist sfidexponierten Sta.ndorten 
ist  eine Felssteppe (Fumaneto-St ipetum pulcherrimae 
W~GNXR I942) anzutreffen. Auf sehr flachgrtindigen 
Standorfien entwickelt  sich eine fIechtenreiche Felssteppe 
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(Subassoziation von i~oa baldensis), auf grusreichen 
Standorten findet sich ihre typische Ausbildung (typische 
Subassoziation) und auf erdig-sandigen Standorten die 
Federgrasflur (Fazies yon Stipa pulcherrima). Auf 
tiefgrrindigeren, kaum geneigten Standorten ist dutch 
Verniehtnng des Flaumeiehenwaldes ein Fiederzwenken- 
rasen (Polygaleto-Brachypodietum pinnati  WACNER r942) 
hervorgegangen, der auf felsigen Standorten in einen 
Trockenbusch (Subassoziation yon Rham~eus sc~xatilis) 
ribergeht und beim Ankommen der Schwarzkiefer 
(Subassoziation von Pinus nigra) in eine ,,subspontane" 
Sehwarzkieferngesellschaft sich entwiekelt. 

Als natrirliehe Waldgesellsehaft ist ein Flaumeiehen- 
Buschwald (Geranieto-Quercetum pubescentis WAGN~ 
~942) anzusehen. 

Betraehtungen fiber die 6kologisehe Struktur der sin- 
zelnen Pflanzengesellsehaften besehlieBen die inhalts- 
reiche Schrift. 

ERWIN JANOHEN, Gleichbedeutende wissenschaftliche 
Namen (Synonyme) der Pflanzen ~sterreichs. Heft X. izo S. 
Brosch. DM 6.6o. 
Mit dem Erscheinen des ,,Verzeiehnis der Farn- und 

Blfitenpflanzen des Deutschen Reiches" yon R. MA~S- 
~ELD im Jahre i94 ~ und der ,,Kleinen Kryptogamenflora 
von Mitteleuropa" Bd. i ,,Die Moos- und ~'arnpflanzen" 
von H. G,Ms im gleiehen Jahre wurden die namentlich 
fiir die angewandte Botaffik so dringend ben6tigten 
nomenklatorisehen Grundlagen gesehaffen, die sich naeh 
und nach mit wenigen Ausnahmen durchgesetzt haben. 

Nun unternimmt es in der vorliegenden Schrift der 
V~rfasser, der sehwere Bedenken gegen die serenge An- 
wendung der nomenklatorisehen Regeln hat, da naeh 
ihnen nach seiner Ansicht widersinnige, irreffihrende 
oder aus anderen Griinden unzweckm~Bige Namen sich 
ergeben, eine Anzahl yon Ausnahmen zu empfehlen, um 
einem angeblichen Bedfirfnis der angewandten Pflanzen- 
soziologie abzuhelfen. 

Der Referent ist der Ansieht, dab die angewandte 
Pflanzensoziologie gegenriber den anderen Zweigen der 
Botanik keine Sonderrechte beanspruchen darf und zur 
internationalen Verstlindigung die auf den Botaniker- 
kongressen beschlossenen Regeln yon allen angewendet 
werden miissen. 

Unter diesen Gesichtspunkten mul3 die vorliegende 
Ver6ffentliehung, die yon den aufgeftihrten Spezies bzw. 
Subspezies zwei Synonyme, leider ohne Autorenangabe, 
abet mit Geltungsempfehlung des Verfassers bringt, be- 
wertet werden. 

HERBERT FRANZ, Der Einflu8 verschiedener Diingungs- 
mal]nahmen auf d~e Bodenfauna. Heft X I .  5o S., i i  Tab.  
Brosch. D M  3.50. 
Im vorliegenden XI. Heft dieser Schriftenreihe iiber- 

gibt der bekannte Bodenbiologe H. FRANZ die Ergebnisse 
seiner Untersuehungen in den Ostalpen der 0ffentlichkeit. 

Ausgehend vonder  Erfahrung, dab zwischen der Inten- 
sit,it der im Boden ablaufenden biologisehen Vorg~nge 
und der Bodenfruchtbarkeit ein sehr enger Zusammen- 
hang besteht, untersucht der Verfasser die Wirkung 

" untergepflrigten Stallmistes auf die Mikrofauna des 
Aekerbodens, die Wirkung oberfl~iehlicher organiseher 
und mineraliseher Dringung auf die Bodenfauna des 
Dauergriinlandes, die Wirkung intensiver Dfingung mit 
Grille in Verbindung mit k~nstlieher Beregnung, den Ein- 
fluB der Verrieselung von Abw~issern der Kartoffelst~irke- 
erzeugung auf die Bodenfauna und die Wirkung mehr- 
t~giger l~berstauung des Bodens mit Wasser. 

Es ist im Rahmen dieser Besprechung nicht m6glich, 
auf alle Ergebnisse dieser kleinen, aber sehr konzentrierten 
Sehrift einzugehen, die aufzeigt, in wie grol3em MaBe man 
zur Steigerung der Ernteertrgge die biologisehen Vor- 
gXnge im Boden beachten muB. 

Besonders seien die SchluBf01gerungen des Verfassers 
hervorgehoben, dab die Grundvoraussetzung frir eine 
gtinstige Entwicklung der belebten Natur die Kontinuit~it 
ist. Frir die biologiseh richtige D~ngung ergibt sich daraus 
die Grundregel : ,, Man lege von vornherein einen den natrir- 
lichen Standortsverh~iltnissen und dem erstrebten Wirt- 
ahaftsziel entsprechenden Dfingungsplan fest und frihre 
diesen dann so gleiehbleibend und konsequent als m6glich 
Jahr frir Jahr durch. Zwei Dinge haben die Fruehtbarkeit  

unserer Kulturb6den im l etzten Jahrhundert am sti~rk- 
sten gef~hrdet: der v61lig unbiologische Einsatz neuer 
techniseher Errungenschaften bei Bodenpflege und 
Bodennutzung und der Mangel an Stetigkeit bei der Be- 
wirtsehaftung des iKulturla~des." 

In Anbetracht der Notwendigkeit, viel st~irker yon 
biologiseher Seite an die Probleme der Bodenfruehtbar- 
keit heranzugehen, kanh diese Schrift sehr empfohlen 
werden. Scamo~i (Eberswalde). 

GERHARD HEBERER(und zahlreicheMitarbeiter). DieEvolution 
der Organismen. Ergebnisse und Probleme der Abstam- 
mungslehre. 2. erweiterte Auflage, Stut tgart  Gustav Fi- 
scher I954, 2. Lieferung 249 Seiten, mit IOO Abbildungen 
im Text DM 21.--  Subskriptionspreis DM 17.7o 

Die vorliegende 2. Lieferung umfaBt die Beitr~ige zum 
II. Kapitel: Gesehiehte der Organismen. Vorangestellt 
ist diesmal der Beitrag L. Rt~G~RS (Heidelberg), der ,,Die 
absolute, Chronologic der Erdgeschichte als zeitlichen 
Rahmen der Phylogenie" behandelt. Die Methoden der 
Altersbestimmung tier palaeontologischen Fundsehiehten 
auf Grund radioaktiver, astronomischer und sedi- 

ment~irer Prozesse werden ausffihrlich (27 S.) an Bei- 
spielen erl~iutert und ihre theoretisehe Ableitung vorge- 
fiihrt. Abschliel3end wird die i?erwertung der Verfahren 
ffir die Altersbestimmung und die Geschwindigkeit evo- 
lutionistiseher prozesse, u. a. an Hand von Tabellen fiber 
das absolute Alter der wichtigsten Tierklassen, darge- 
stellt. 

Dem stark erweiterten Beitrag ]. W~ZGELTS fiber die 
,,Palaeontologie als stammesgeschichtliehe Urkunden- 
forsehung" ist ein kurzer Nachruf des Herausgebers Irir 
den naeh Kriegsende yon s~iner Wirkungsst~itte ver- 
bannten und auf tragischeWeise so frfih versehiedenen 
Verfasser vorangestellt. Nichts k6nnte die fiberragende 
Bedeutung W~m~LTS frir die Evolutionsforsehung besser 
zeigen, als die vom Herausgeber nu t  um Weniges erglinzte 
Neubearbeitung seines Beitrages zu dem vorliegenden 
Werk. Seine hervorragendste Leistung ist die allseitige 
Durchdringung der palaeontologischen Fundst~itten und 
Funde mit umfassenden Kenntnissen der Rezentbiologie 
und der rezenten Fossilisationsprozesse unter kritischer 
Berficksiehtigung der realen Gegebenheiten. Sehon die 
Titel und Unterabschnitte verraten die Vielseitigkeit der 
Betrachtungsweise wie etwa : Entwieklungsmeehanik und 
Urkundenforschung (an Beispielen der Zahnentwicklung, 
speziell der Suiden), Stammesgesehichtliche Urkunden 
gefolgert aus der Zusammensetzung der heutigen Fauna,  
Evolution der Biotope (als einmalig historiseh sieh ent- 
wickelnder Rahmen ffir die Evolution der Organismen), 
Heterochronisierung der Fundr~iume usw. Als gl~tnzende 
t3eispiele irir diese erfolgreiche Arbeitsweise der biostrati- 
graphischen Urkundeniorschung werden die vom Ver- 
Iasser geborgenen und unter seiner Ffihrung bearbeiteten 
altterti~iren Funde vom Geiseltal und Walbeck angeffihrt 
und ansehliel3end weitere Ergebnisse, so die Stammesge- 
schichte der Raubtiere, behandelt. Ausfrihrlich werden 
aueh die Lficken diskutiert, die die Palaeontologie not- 
wendigerweise lassen mul3; interessanterweise aber aueh 
ganz im Sinne des Beitrages LORENZS auf die M6glieh- 
keiten hingewiesen, uns durch eingehende Verhaltens- 
analyse aueh die Entwieklung des Psyehischen zugfi.nglieh 
zu maehen. 

Die enorme Entwicklung der Virusforschung in den 
letzten Dezennien hat wohl die Veranlassung gegeben, in 
der neuen Auflage die ,,Stammesgesehichtliche Stellung 
der Virusarten und das Problem der Urzeugung" gesondert 
behandeln zu lassen. FRIEDRIeH-FREKSA (Tribingen) 
sehildert in knapper Form die Entwicklung der Virus- 
forschung und die wesentlichsten Eigensehaften der Viren 
(Mutation, Rekombination; Selektion), die sie als Lebe- 
wesen eharakterisieren, sowie ihre mutmaBliche Phylo- 
genie, wobei der Herkunft  aus autonomenLebewesen mehr 
Wahrscheinlichkeit zugemessen wird als einer Ent-  
stehung aus Wirtszel lderivaten. .Es~folgt  der Versuch 
eines natfirliehen System s de§ Viren auf Grund der 
chemischen Natur ihrer Nucteinsiiuren. Dieser wird aueh 
bei dem Problem der Urzeugung, das nur  mit ganz 
wenigen Striehen angerissen wird, entscheidende Bedeu- 
tung beigemessen. 

In den beiden Iolgenden umfangreichen Kapiteln wird 
die Stammesgesehichte der Pflanzen wieder yon MXGDE- 
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FRAO (Mfinchen) (61 S.) und der There (s tat t  des ver- 
storbenen Bearbeiters der ersten Auflage V. FRA~Z) n u n  
yon A. IREMA~E (Kid), (82 S.) ausffihrlicher behandelt. 
Indem sic yon den einfacheren zu den komplizierter ge- 
bauten Organismen dutch das gesamte System fort- 
sehreiten, bemfihen sich beide Verfasser, die verwandt- 
schaftlichen Zusammenh~tnge der grSfJeren Organismen- 
gruppen (Klassen) naeh den modernsten Autiassungen 
darzustellen, wobei sic in vielen FXllen keine endgfiltigen 
Entscheidungen treffen und mehrere M6glichkeiten often- 
lassen. Der Wandel der Anschauungen, der sich auf Grund 
des vermehrten palaeontologischen Urkundenmaterials 
und der neueren Ergebnisse vergleichender Forschungen 
an den rezenten Organismen ergibt, erscheint hinsiehtlich 
vieler Ableitungen im einzelnen oft groB gemessen an dem, 
was etwa noch vor 2o Jahren an den deutsehen Hoch- 
schulen geboten wurde und selbst heute noch in manehen 
Lehrbfichern zu Iinden ist. Es ist unmSglieh, im Rahmen 
eines Referates auf die vielen interessanten Einzelheiten 
einzugehen, jedoeh ist das Studium dieser ausgezeichneten 
l~bersicht fiber unsere heutigen Kenntnisse yon der 
Stammesgeschichte der beiden Organismenreiche jedem 
allgemeiner interessierten Biologen zu empfehlen. 

H. J. Mi~ller (Q~uedli~burg). 

HANS KARL MiJHRING, XXIV. Tiitigkeitsbericht 19~2 (Sonder- 
druck) der Giirtnarischen Versuchsanstalt zu Friesdorf/Ead Godes- 
berg. Aachen, G~rtnerische Fachbuchhandl~ng del Deut- 
schen GXrtnetbSrse, Aureliusstr. 42, 1954, 8o S. I9Abb. ,  
17 Tab., DM 2,4o. 

Der T~.tigkeitsberieht vermit te l t  einen l[lberblick fiber 
die vielseitige Arbeit  des Friesdorfer Forschungsinsti- 
tutes. Der erste Teil des Heftes ist Kulturversuchen im 
Zierpflanzenbau gewidmet. So wird fiber Anbauer-  
fahrungen mit  Tulpenzwiebeln aus deutscher und hol- 
1/~ndischer Herkunl t  bei der Treiberei berichtet. Die 
SchluBfolgerung laurel, dab gute Herkfinfte deutscher 
Treibzwiebeln den hollXndischen in bezug auf die Treib- 
f~higkeit gleichwertig sind. Betont  wird, dab Standort- 
faktoren bei der Anzucht  der Zwiebeln sich mal3geblich 
auf Qualit~t und Treibwilligkeit auswirken. 

Mit Zinnerarien, Lorrain-Begor~ien und Chrysanthemen- 
sorten wurden Prfifungen hinsichtlich des Anbauwertes 
durchgeffihrt, wobei betriebswirtsehaftliche Gesiehts- 
punkte im Vordergrund standen. Desgleichen wurden 
Belichtnngsversuche bei Anwendung verschiedener Licht- 
mengen nnd -qualitXten unternommen, um zu ergrfinden, 
ffir welehe Kulturen die Zusatzbelichtung wirtschaft- 
lichen Erfolg versprieht. Die spektrale Zusammensetzung 
der verschiedenen Lichtquellen wurde bei den einzelnen 
Versuchsreihen jeweils genau bestimmt. Weitere Arbeiten 
besch~ftigen sich m i t d e r  Gartenbautechnik,  so z. B. rnit 
der Frage nach der zweckm~iBigsten Gestaltung und 
Nutzung von Gew~chshausbehelfsbauten. Die folgenden 
Abhandlungen bringen Berichte fiber die Erprobung 
teehnischer Hilfsmittel.  Es werden u .a .  Erfahrungen 
mit Schattierfarben, Infrarotstrahlern, Pumpen ver- 
schiedener Konstruktion sowie Kunststoff- und Breit- 
rieselsehl~uchen mitgeteilt .  

Das Heftchen ist geeignet, der gXrtnerischen Praxis 
wertvolle, wissenschaftlieh begrfindete Hinweise zu 
geben. Fried~ich. 

TH. ROEMER, 4. S(;HMIDT, E. WOERMANN, A. SGHEIBE, 
Han~buch der Landwirtschaft Bd.V, Bogen 22--28 und 29--35. 
Berlin : P. Parey r954. Subskriptionspreis je Lieferung 9,--.  

ROLFES, M. und WOERMANN, E., S. 3 4 5 - - 4 6 2  ,Landwirt- 
schaftliche Br 
Der VII. Abschnitt  des betriebswirtschaftliehen Teiles 

gibt den gegenwirtigen Stand der Lehre yon der Syste- 
matik der Organisationsformen der Landwirtschaft  wie- 
der, die gegenfiber tier ersten Auflage wesentliche 
Fortschrit te durch die Arbeiten gemacht hat, die yon 
BRINK~ANNS klassischem Abschnitt  fiber die Boden- 
nutzungssysteme in der vierten Auflage des Hand- 
wSrterbuehes der Staatswissenschaften ausgegangen 
sind. ]~OLFXS ergfinzt bei der Abgrenzung der Boden- 
nutzungssysteme die yon Buscu angewandte Methode, 
die Flfichenanteile der wichtigsten Fruehtartengruppen 
dureh Wggezahlen nach ihrem betriebswirtsehaftliehen 

Gewicht zu ordnen und die einzelnen Systeme nach ihren 
Left- und Begleitkulturen zu bezeichnen. Nut dureh 
eine Leitkultur whd eine Bodennutzung als dominierend 
gekennzeichnet, wenn eine Fruchtartengruppe mehr als die 
ttfilfte des Anbaugewichtes erreicht. So ergeben sich 
aus den Idombinationen der drei Gruppen: Futterbau,  
Hackir0ehte und Getreide neun Systeme, und als zehntes 
erscheint eine Bodennutzung mit bedeutendem Anteil 
von Dauerkulturen. Diese Systeme werden untergliedert 
nach best immten Eigenarten der dominierenden Frucht- 
artengruppen, ihren Anbauformen oder der Art  ihrer 
Ertragsverwertung. Ftir alle diese Systeme und ihre 
Unterformen werden, soweit sic in Deutschland vorkom- 
men, die betriebswirtschafllich wiehtigsten Kennziffern 
und die Standortfaktoren, Leitmotive und Probleme 
dargestellt. Auch die in diese Systematik einzuordnenden 
auBerdeutschen Betriebsformen werden mit entspreehen- 
dem Material veransehaulicht. In einer vergleichenden 
Betrachtung der deutschenBodennutzungssysteme werden 
die Entwicklungslinien aufgezeigt, die die untersehied- 
lichen Systeme in der regionalen Verbreitung und bei 
der fortschreitenden Intensivlerung durch Ub~rgangs- 
formen verbinden. Die meisterhafte Darstellung er- 
mSglicht aueh dem nicht speziell Interessierten die Viel- 
gestaltigkeit der Erseheinungsfcrmen landwirtschaft- 
t i ther Betriebe durch eine einfache Gruppierung gedank- 
lich einzuor(h~n. 

W~hrend die von den natfirlichen StandortvelhXltnissen 
in besonders starkem MaBe abh~ngige Vereinigung yon 
Bodennutzungszweigen zu sehr ausgeprfigten typischen 
Anbauverhfiltnissen ffihrte, sind die Organisations- 
formen fiir die Ertragsverwertung der Bodenerzeugnisse 
wesentlich weniger von innerbetrieblichen Faktoren 
determiniert;  sic sind wesentlich stgrker marktorientiert.  
Diese "iatsaehe begriindet aueh eine andere Systematik 
ffir die Formen der Nutzviehhaltung, die WOXRMANN 
in WeiterentwicMung seiner , ,Veredelungswirtschaft" 
[I933) behandelt. Wesentliche Merkmale f fir die betriebs- 
wktschaftliche Struktur  der Nutzviehhaltung sind die 
yore Markt bestimmte Erzeugungsrichtung und Futter-  
verwertung, Obgleich die Futtergewinnung bestimmten 
Standortbedingunge~ folgt,werden doch die Organisations- 
formen ffir die einzelnen Nutzviehhaltungszweige und 
ihre Kombination st~irker yon den Preis-Kostenrelationen 
bestimmt. Daher setzt der Verfasser aueh die im IV.Ab- 
schnitt angewandte Methode fort: Er veranschaulicht 
in Tabellen die W'irkung verschiedener Preisrelationen 
auf die Produktionskosten, denVerwertungseffekt und die 
Abw~igung der relativen Vorzfige der verschiedenen Be- 
triebsformen. Standortkarten zeigen die regionale Ver- 
breitung des Futterbaus und der Viehbest~nde in Europa 
naeh den Vorkriegsverh~iltnissen. So bilden die beiden 
Teile des Absehnittes trotz der sachlich bedingten Unter- 
sehiede in der Systematik doeh eine Einheit, die frei- 
]ich nicht eine Bodennutzung und Viehhaltung umfas- 
sende Ordnung fiir ganze B e t r i e b s s y s t e m e  sehaffen 
kann, well die Bestimmungsgrfinde fiir die K o m b i -  
n a t i o n  aller Betriebszweige nicht die gleichen sind. 

GEUTING, H., S. 4 6 3 - - 4 9 1 .  ,,MaSstiibe der Produktivilit und 
Rentabilitit". 
Bet~iebsvergleiche und Betrachtungen iiber die Unter- 

schiede in der Leistung verschiedener Wirtschafts- 
zweige und L~inder erfordern eine Verst~iDdigung fiber 
die Vergleichsdaten und MaBstgbe. Bisher ist es weder 
in der deutschen landwirtschaftlichen B~triebslehre noch 
in der %~)iitschaftswicsenschaft international gelungen. 
eine einhei.tliche Terminologie und Rechnungsmethode 
zu schaffen. Die im ldw. Rechmmgswesen, besonders 
durch L.aUR eingeffihrten Begriffe decken sich inhaltlich 
nicht mit den in der volkswirtschaftlichen Produktions- 
statistik verwandten und waren auch zum Teil vor- 
wiegend auf die steuerliche Einkommensermit t lung ab- 
gestell t  Der Verfasser macht den verdienstvolten Vet- 
such, die von STACKELBERG, SCHNEIDER u.a. in der 
Wirtschaftstheorie angewer~deten Definitionen auch auf 
die mikroSkonomische Analyse des Produktionserfolges 
der landw. Betriebe anzuwenden. Zugleich wird aueh 
versucht, die Begriffe ftir die naturalen MengengrSBen 
und ffir die RechnungsgrSBen der landw. Buchffihrung 
so weft als mSglich zur Deckung zu bringen. Dieses 
auf Begriffserkl~rung und -vereinheitlichung zwecks klarer 



25. Band, Heft 3 Referate. 

Verstgndigung in der Diskussion gerichtete Bestreben 
zwingt freilich dazu, bisher gebrguchliche Abgrenzungen 
und termini techniei zu vergndern, was zweifeltos nicbt 
ohne Widersprueh bleiben wird, so dab sehlieBlich der Ver- 
fasser Vorsehlgge unterbreitet,  die er erst zur Diskussion 
stellt. In einem Handbuch, das der Unterriehtung dienen 
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soll, kann eine Behandlung der der wissenschaftlichen 
Entwicklung noch vorausgreifenden Probleme leicht Ver- 
wirrung stiffen, so dankbar die Darstellung im fibrigen 
begriil3t werden sollte, zumal sehematische Zeichnungen 
die wiehtigsten Grenzlegungen sehr anschaulich machen. 

E. Ho/ /~ann  (Halle) 

REFERATE 
Genetik. 

ALFRED ERNST: ,,Maternal hybrids,, nach interspezffischen Be- 
st~ubungen in der GattumgP~'imula. 2. Sektion Farinos~e. Arch. 
Klaus-Stiftg. Vererbungsforschg. usw. 26, 187--322 
1195~). 

t~s wird fiber 8j~ihrige Kreuzungs~ersuche in der Sektion 
Farinosae beriehtet : Nach einem Vergleich der Fertilit~tts- 
verh~ltnisse und der Nachkommenschaften der tetra- 
ploiden, monomorphen P~,. lo~r mit denjenigen der 
legitimen und illegitimen intraspezifischen Bestgubungen 
an Lang- und Kurzgriffeln der diploiden, dimorphen 
Arten J~r. /a~'inosa und Pr. rosea werden die Ergebnisse 
der interspezifisehen Bestgubungen geschildert : W~thrend 
bei der Verwendung der diploiden Arten ats Mutter keine 
blfihenden Nachkommen erhalten wurden, gingen 82 
blfihende Pflanzen a, us den Bestgubungen an Pr. long# 
/lora hervor. Frueht- und Samenbildung waren bei diesen 
BestXubungen wesentlich geringer als bei der intra- 
spezifischen, Keimkraft und Vitalit/it der Nachkommen 
aus diesen Samen dagegen gleiehwertig. Die Nach- 
kommen glichen in Bliitenbau und Gesamthabitus v611ig 
P~'. longi/lom und gaben bei voller Fertilit~t typische 
Pr. longi/lora-Nachkommenschaften. In einer anschlieBen- 
den ausffihrlichen Diskussion werden, nach einer Zu- 
sammenstellung fiber die H~ufigkeit muttergleieher 
Naehkommen nach verschiedenen interspezifischen Be- 
stgubungen in der Gattung Primula, die Entstehungs- 
m6glichkeiten einseiUger Bastarde aufgefiihrt. Im Ver- 
gleich mit genetischen und cytolog!sch-embryologischen 
Untersuehungen nach Artkreuzungen in den Gattungen 
Solanum und Digitalis wird als, Entstehungsmodus Ifir 
die ,,maternal hybrids" in der Gattung Primula ex- 
zeptionelle, hybridogen induzierte Diplo-Parthenogenesis 
angenommen. L. Stange (KOln). o o  

KARL ESSER, Genomverdopplung und Pollenscblaucbwachstura 
bei Heterostylen. Z. Vererbungslehre 85, 28--5o (I953). 

Bei manchen homostylen selbststerilen Pflanzen kann 
dutch Genomverdopplung eine Selbstfertilit/~t erzielt 
werden. Um die entsprechenden Verh~itnisse bei 
Heterostylen zu untersuchen, wurden yon Lythrum 
salicaria und Fagopyrum esculentum Tetraploide her- 
gestellt und dann dureh Selbstungen, legitime und 
illegitime Fremdbest/iubungen a n  2 n- und 4 n-Pflanzen 
der Samenansatz bestimmt und in Paralleluntersuehungen 
in den Griffeln die Lgnge der Pollenschlguche gemessen, 
Es zeigte sieh, daft bei den Heterostylen durcla die 
Genomverdopplung im allgemeinen keine Selbstfertilit/~t 
erzielt wird. Tetraploide, homomorphe Pflanzen yon 
Fagopyrum escule~ctum werden dann sebstfertil, wenn der 
Griffel kiirzer ist als die L/~nge, die die PollensehlXuche 
nach Selbstung erreiehen k6nnen. Eine solche Selbst- 
fertilitXt der Tetraploiden tr i t t  nur  ein, wenn dutch zu- 
sgtzliche, genetische Vergnderungen die L/~nge des 
Griffels ge/~ndert wird. Bei beiden Arten liegt keine 
Keimungshemmung des Pollens vor, sondern eine Waehs- 
tumshemmung der PollenschlXuche. Knospenbest~ubun- 
gen zeigten, dab im Pollensehlauch kein Wachstums- 
hemmstoff vorhanden ist, sondern die Hemmung wahr- 
seheinlieh durch eine Immunitgtsreaktion zwischen 
Gri!fel und Pollenschlauch zustande kommt. Ein Zu- 
sammenhang zwischen den Flavoniarbstoffen des Pollens 
und der Hemmung ist nicht vorhanden. Es kann jedoch 
ein Zusammenhang zwisehen der Immuni tg t  und der 
Ern~hrung der Pollenschl~uche im Sinne der SrRAossehen 
Verbrauchstheorie angenommen werden. Die Hemmung 
der illegitimen Pollenschlguche h~ngt ab von einem 
WachstumsstofI im Pollenschlauch, der verbraueht wird 
und als Antigen wirkt, und einem als Antik6rper zu deuten- 
den Hemmungssystemim Griftel. C. Harte (K61n). o o 

AKE GUSTAFSSON, The cooperation of genotypes in barley. 
(Das Zusammenwirken von G~.notypen bei der Gerste.) 
Hereditas (Lund) 39, 1--18 (1953). 

Die Untersuchung richtet sich im wesentlichen auf den 
Nachweis, dab Mischungen yon Genotypen im ,,Ertrag" 
reinen St~tmmen fiberlegen sein k6anen (,,may be 
superior"). Die schwedischen Gerstensorten Gold, Maja 
und Bonus wurden bei 4 verschiedenen Saatdichten und 
2 Dfingungsstufen rein und in paarweisen Mischungen 
angebaut. Ergebnis fiir hohe Saatdichte: Bei niedriger 
Dfingung sind die Mischungen im Mittel mit  i o %  dem 
Paarmittel  der reinen Soften jiberlegen, bei hoher Diin- 
gung mit 7~o unterlegen. Bei geringer Saatdichte haben 
die Unterschiede eine entgegengesetzte Tendenz: hier 
sind bei hoher Dfingung die Mischungen um 9,5% fiber- 
legen, bei niedriger Dfingung schwanken die Differenzen 
zwischen --7,5 und +6,1% . Danach reagieren ver- 
schiedene Sorten (Genotypen) in verschiedener Weise 
miteinander in Abh~ngigkeit v%n der St/~rke der Umwelt- 
faktoren. -- AnschlieBend werden NachkommenschafteI~ 
einer induzierten Mutan~e ert.~9-vir (aus Maja, etwa 3o% 
crossover) analysiert, die in 4 Serien mit  verschiedener 
Saatst~rke und Dfingung angebaut waren. Ffir die Be- 
urteilung der ,,Lebenskraft" der Genotypen wird der 
mittlere Pflanzenertrag zugrunde gelegt. Die Homo- 
zygoten err29 sind mit 86,3% der Ausgangslinie unter- 
legen, die Heterozygoten ann~hernd gleichwertig (97,2 %). 
--  Die homozygoten Chlorophyllmutanten vir sind nicht 
tebensf~hig. Die Heterozygoten sind mit 1o8,6~o der 
Ausgangslinie iiberlegen, und in Kombination mit errs0 
ebenfalls noch mit  io4,8~o im Mittel aller Serien. In 
dihybrid spaltenden Nachkommensehaften haben die 
doppelt heterozygoten Genotypen den h6chsten Pflanzen- 
ertrag (lO4% gegen Normaltyp). -- Der FlXchenertrag 
der Mutante ert~o liegt bei 92~ gegen Normaltyp, die 
Nachkommenschaften Heterozygoter erbraehten jedoch 
io4%. Ffir die Chlorphyllmutation vir waren hereto- 
zygote Nachkomnlensehaften jedoch infolge des Ausfalls 
der Homozygoten im Fl~chenertrag um 4% unter der 
Normallinie, in Igombination mit ert~9 sogar um I3,3%. 
tmmerhin wird abet der Homozygotenausfall durch die 
Virvir-Gs st/~rker kompensiert als durch die 
NormMgenotypen und zwar unter allen Umwelts- 
bedmgungen. Ausgangspunkt der Betrachtungen ist die 
natfirliche Auslese im Sinne DARWlNS. Wenn auch im 
Kampf urns Dasein das weniCer Lebenst/ichtige zweifellos 
eher ausgemerzt werden kann, so habe diese Wirkung 
doch ein Gegengewichc in der M6glichkeit der wechsel- 
seitigen Erg~nzung, des Zusammenwirkens verschiedener 
Genotypen. (AuBerdem babe der Ztichter selbstbefrueh- 
tender Getreide in Zukunft  Soften zu schaffen, die aus 
mehreren St~mmen bestehen, die sich in gfinstiger Weise 
erggnzen. Naeh Meinung des P, ef. sind die hier vor- 
gelegten experimentellen Daten nicbt  ausreichend, um 
diese in der Literatur offene Frage zu entscheiden, Der 
F1/~chenertrag ist eine komplexe Eigenschaft, die yon 
Ertragskomponenten abh~ingig ist, die nicht unabh~ngig 
voneinander variierert. FAne Teilana!yse kann nut  sehr 
beschrXnkten ~rert haben, da Genotyp, Boden, Wit terung 
usw. im Zusammenwirken ffir die optimale Kombination 
entscheidend ist. Hier liegen die besonderen Probleme 
des ,,Feldversuches", die bei de r Analyse der Daten, bzw. 
bei den daraus gezogenen allgemeinen SehluBfolgerungen 
nicht genfigend berficksichtigt erseheinen.) 

Alfred Lein (Sc1~nega/Hann.). oo 

Physiologie.  
ELIE EIGHENBERGER, (Jber die Atmung lebender TabakbPitter. 
Ber. schweiz, bot. Ges. 62, 123--I63 (1952). 

Mit Hilfe der manometrisehen Methode nach WARBURG 
wurde der Gasstoffwechsel yon Tabakbl~ttern verschiede- 


