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stellte negative Korrelation zwischen Mittelwert und 
Streuung ist also nicht ohne weiteres dadurch zu er- 
kl~ren, dab Mittelwert und Schiefheit positiv und 
Schiefheit und Streuung negativ korreliert sind. Das 
bisher vorliegende Material reicht zur Kliirung der 
Zusammenh~nge noch nicht aus. E s  gestattet aber 
einen Einblick in die Art der Zufallsstreuung, der in 
bezug auf die Auswertungsmethodik wertvoll ist. 

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

Im Rahmen yon Variabilit~tsstudien an Obstge- 
hSlzen wurden bei einj~hrigen Veredlungen yon Apfel-, 
Birnen- und Pflaumensorter~ auf verschiedenen Unter- 
lagen die Triebl~inge und der Triebdurchmesser er- 
mittelt. I m Mittelpunkt der statistischen Bearbeitung 
des umfangreichen Materials stand die Variabilit~t der 
Merkmale. 

A u f  Grund der Korrelation zwischen Triebl~nge 
und -durchmesser, die sowohl bei den Mittelwerten als 
auch bei den Variationskoeffizienten der Merkmale 
nachgewiesen wurde, kann die Wuchsleistung ein- 
j~hriger Veredlungen durch die Angabe der sta- 
tistischen MaBzahlen Ifir die Triebl~nge zuverl~ssig. 
gekennzeichnet werden. 

Die Variabilit~t der Wuchsleistung einj~hriger Ver- 
edlungen ist relativ gering, z .B.  wesentlich kleiner 
als die Ertragsvariabilit~t landwirtschaftlicher Kul- 
turpflanzen. Deshalb wird ftir Baumschulversuche 
als Mindestpflanzenzahl je Teilstfick 20 bis 25 vorge- 
schlagen. 

Es besteht eine negative Korrelation zwischen den 
Variationskoeffizienten und Mittelwerten der Teil- 
stficke einer Kombination und der Kombinationen 
einer Obstart. - -  Die Variabilit~it ist idiotypisch, wird 
aber vom Standort, z. B. vom Boden beeinflul3t. Je 
gtinstiger die inneren und ~iuBeren Faktoren zusam- 
menwirken, desto geringer ist die Variabilit~t, bei zu- 
nehmender Wuchsleistung. Die rein rechnerische Er- 
kl~rung dieses Zusammenhanges mit I-Iilfe der Schief- 
heir der Verteilung bei gr6Berer Wuchsleistung wird 
abgelehnt. 

Auf Grund der festgestellten Variabilit~tsunter- 
schiede zwischen den Xombinationen ist bei der Aus- 
wertung von Baumschulversuchen eine ttomogeni- 
t~tsprfifung der Einzelfehler zu empfehlen, um eine 
unberechtigte 3:nwendung des Durehschnittsfehlers 
der Varianzanalyse zu vermeiden. 

Die Anlage yon , , E i n z e l p f l a n z e n v e r s u c h e n "  mit 
Obstgeh61zen im Baumschulstadium wird aus prak- 
tischen Grfinden abgelehnt. Die Auswertung von 
,,Teilstfickversuchen" fiber die Einzelpflanzen ist nach 
den vor!iegenden Ergebnissen nicht allgemein zu- 

l~issig; denn die graphische Darstellung und stati- 
stische Analyse von H~ufigkeitsverteilungen der Trieb- 
l~inge und des Triebdurchmessers einiger Kombina- 
tionen ergaben deutliche Abweichungen von den ent- 
spreehenden Normalverteilungen. Es kann also zu- 
n~chst nur die bekannte Verreehnung fiber die Teil- 
stficke empfohlen werclen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind auBer ihrer 
Bedeutung ffir die Anlage und Ausweltung von Baum- 
schulversuchen ein Beitrag zur Frage der Variabili- 
titt der Obstgeh61ze unter Berficksichtigung der Alters- 
stufen. Ihre Diskussion unter diesem Gesichtspunkt 
ist erst nach Abschlul3 weiterer Arbeiten m6glich. 

Der Volksbaumschule ,,ERNST TH_KLMANN" in Ket- 
zin (Havel), die ihre Quartiere ftir die Untersuehung 
zur Verffigung stellte und uns bei der Durchlfihrung 
unterstfitzte, m6chte ich auch an dieser Stelle danken. 
Mein besonderer Dank gilt meinen Mitarbeitern, 
Herrn Gartenbauteehniker H. ZIMMER, der die Mes- 
sungen leitete, und Frl. R. HOFFMm;~, die alle Be- 
reehnungen durchffihrte. 
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Die vorliegende Lieferung umfaBt mit den drei ersten 
Beitr~gen zum (3-) Hauptkapitel ,,Kausalit~t der Phylo- 
genie" die grundlegenden Tatsachen und Ergebnisse der 
allgemeinen und experimentellen Genetik und Selektioni- 
stik, w~hrend die angewandte Vererbungslehre (Tier- und 

Pflanzenzucht) sowie das Kapitel HEBE~BRS flber addi- 
tive Typogenese erst in den n~iehsten folgen. 

Der Beitrag fiber Genetik und Evolutionsforschung bei 
Pflanzen ist wieder (wie in der i. Auflage) von SCHWANITZ 
(Hamburg) bearbeitet, jedoch bei gleichbleibender Glie- 
derung um das I �89 seines frfiheren- gegenfiber 
dem zoologischen Teil sehr geringen -- Umfanges auf 
x26 S. angewachsen. Der Zuwachs kommt vor allem 
dem zentralen Abschnitt: Ursachen der Formenmannig- 
faltigkeit (statt 37 jetzt 84 S.) und dem Literaturnaeh- 
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weis (mit 27 S. fast versiebenfacht) zugute. Das Kapitel: 
Geiietik und Evolutioiisforschung bei Tieren, das in der 
I.Auflage yon H. BAIJ~R und TIMOFI~EFF-REssovsKY be- 
handelt wurde, ist diesmal yon H. Lt~ERs (Berl in)und 
H. UI.~IeH (G6ttingen) fibernommen worden. Die Neu- 
bearbeiter halten sich dabei ziemlich eng an die Kon- 
zeptioii ihrer Vorg~nger. Trotz Einarbeitung der zahl- 
reieheii IIeueren Befunde und Ansiehten wird der Ge- 
samtumfang IIur u m  16~ erweitert (auf lO9 S.), wobei 
die SchluBbemerkungen (Evolutionsmeehanismen uiid 
methodisehe Betrachtungen) zugunsteii eiiies Abschnittes 
fiber Rassen- und Artbildung Ms komplexe Evolutions- 
vorg~nge vertauseht werden. 

Das Sehwergewieht dieser beiden Darstelluiigen liegt 
auf dem Gebiete der Mutationsforschung und also den 
Prozessen, die vor allem das Evolutionsmaterial liefern. 
Insbesondere widmet SenwANITZ den Geii-, Chromosomen- 
und Genommutationen und ihrer jeweiligen Bedeutung 
ffir Typen- und Artbildung mit zahlreichen gutbelegten 
Beispielen aus dem Pflaiizenreich breitesten Raum, wobei 
erstere und letztere (Polyploidie usw.) in Verbindung mit 
Kombinationen Ifir die Evolution der Pflaiizen die gr6Bere 
Rolle zu spieleii scheinen. Demgegenfiber werden die an- 
deren Evolutionsfaktoren und allgemeine Gesiehtspunkte 
--  wohl im Hinblick auf den Beitrag LuowlGS --  nur kurz 
behandelt. Aueh die Zoologeii, die sich in erster Linie auf 
die Ergebnisse der Drosophila-Genetik stfitzen, behandeln 
die fibrigen Evolutionsfaktoren nicht so ausffihrlieh wie die 
hier auf Grund der Speieheldrtisenkaryologie der Dipteren 
viel welter getriebene Aufhellung der Mutationsmeeha- 
nismen. Im Vergleieh wird besonders deutlich, dab im 
Gegensatz zu den Pflanzen bei den Tiereii IIeben den 
Gen- vor allem die Chromosomenmutationen die Haupt- 
rolle spielen, wghrend Genommutationen nur einen sehr 
geringen Anteil an der Schaffuiig neuer Formen haben. 

Zusammen bieteii die beiden Beitr~ge der biologisehen 
Grunddiszipliiieii so einen ausgezeichneten Oberblick 
fiber den Stand der geiietisehen Analyse des Evolutions- 
phaenomens. Diese hat sich bisher allerdings in der Haupt-  
sache auf den Faktor der nattirliehen und kfinstlich 
induzierten erbliehen Variabilit~t erstreekt, wXhrend den 
anderen Evolutionsfaktoren zwar schon viel Gedanken- 
arbeit, jedoeh noch relativ wenige exakte Untersuchungen 
gewidmet worden sind. 

Dies zeigt aueh der Beitrag LUDWlGS (Heidelberg), der 
sich etwas irreffihrend ,,Selektioiistheorie" betitelt;  deiin 
er behandelt i n  ~uBerst kritiseher Weise durchaus nicht 
nu t  den Selektionsmechanismus, sondern alle Evolutions- 
faktoren. 

Er stellt eine yon den versehiedensten Seiten vorge- 
triebene, grSBtenteils mathematisch und statistisch unter-  
baute Analyse des gesamten Evolutionsprozesses dar. 
Gegeiiiiber der Fassung yon 1942 etwas erweitert und 
wesentlich modernisiert, spiegelt er das Einsetzen der 
Populatioiisanalyse wider, die gerade im letzten Jahr- 
zehnt stark vorangetrieben wurde. Es werden 5 Evolu- 
tionsfaktoren unterschieden: i. M u t a b i l i t ~ t ,  die immer 
wieder Material ffir den Evolutionsprozel? liefert; 2. Se- 
1 e k t i o n ,  die nicht blind wfitet, sondern als automatisch 
notwendiger Vorgang einsetzt, sobald erbliche Unter- 
sehiede in der Zusammensetzung einer Population 
auftreten; 3. E i n n i s e h u n g  (Annidation) spielt als 
Evolutionsfaktor eine Rolle, wenn Mutationen auftreten, 
die Gegebenheiten (Nahrung, Verstecke usw.) des ur- 
sprfinglichen Lebensraumes ausniitzen k6nnen, die der 
Ausgangsform unzuggnglieh sind; 4- Z u f a l l s w i r k u n g  
infotge Endliehkeit der BevOlkerungszaht ( =  Wirkung 
der Populationsgr6Be) und 5. A b w e i c h u n g e n  y o n  der  
P a n m i x i e  ( =  !solationsmeehanismen). Naeh einem 
historischen 17berbliek und Kl~trung wichtiger Grundbe- 
grille (wie Selektions- und Nischenvorteile, Eignung und 
Anpassung) wird zun~iehst die Unabh~ngigkeit im Wirkeii 
der 5 Evolutionsfaktoren nachgewiesen und sodann ihr 
Zusammeiispiel untersucht. Eine gegenfiberstellende 
Diskussion der Beweise ffir und der Einw~nde wider die 
Selektions- (Evolutions-) Theorie gipfelt in der Fest- 
stellung, dab ,,es die 5 Evolutionsfakoren wirklich gibt 
und dab ihr Zusammenspiel nicht bloB ein logisches Re- 
sultat ist. Es liefert den einzigen wirksamen Evolutions- 
mechanismus, den wit derzeit kennen." 

In einem absehlieBeiiden Kapitel tiber den Erklgrungs- 
wert der Selektionstheorie wird zwar die Denk-MOglich- 

keit noeh anderer Evolutionsmechanismen eingergumt 
(ffir die bisher aber h6chsteiis rage Indizien, keine Be- 
weise vorliegen) und die Notwendigkeit steter Prflfung 
anderer Vorstellungen und Befunde gefordert, aber mit  
der Feststellung geendet, dab der Grundgedanke der Mu- 
tations-Selektionstheorie als zutreffend und daher wahr 
eraehtet werden kanii. 

Mit der Darstelluiig der wiehtigsten experimentellen 
Ergebnisse der Genetik im Hinblick auf ihren evolutio- 
nistischen Wert und der modernen Sichtung der theo- 
retisehen Vorstellung iiber den Evolutionsprozel3 bildet 
die 3. Lieferuiig ein Kernstfick des Gesamtwerkes yon 
gruiidlegeiider Bedeutung. tI. J. Mi~ller ((2uedlinburg). 

TH. ROEMER, J. SCHMIDT, E.WOERMANN, A. SCHEIBE, 
Handbuch der Landwirtschaft, Liefg. 28, Bd. V, Bogen 
36--42, Berlin, P. Parey 1954. Subskriptionspreis je 
Lieferung DM 9,-- .  

BLOHM, G., ,,Betriebsplanung". S.  4 9 1  - -  5 7 7 -  
WXhrend die vorhergehenden Abschnitte des betriebs- 

wirtschaftlichen Bandes fiberwiegend der Theorie der 
landwir tschaitlieheiiProduktions6konomik ge widmet sind, 
behandelt dieser Beitrag die praktisehe Anwendung ffir 
die Gestaltung der Betriebsorganisation. Dabei werden 
die wichtigsten Zweige der Bodeniiutzung und Vieh- 
hal tung naeh ihrer Stellung im Gesamtbetrieb, ihren be- 
triebswirtschaftlich wichtigen, teehnisehen Daten und 
den jeweiligen oberen und unteren Grenzen ffir ihre 

�9 Umfangsbemessuiig einzeln abgehandelt. Besonders 
wertvoll sind die klar gegliederten Angaben tiber Be- 
dingungen uiid Voraussetzungen, unter denen die je- 
weiligen Modifikationen hiiisichtlieh des wechselsei- 
tigen Umfaiiges der einzelnen Betriebszweige oder ihrer 
Betriebsweise gegeniiber durchschiiittlicheii Verhglt- 
nissen als zweekmSA3ig anzusehen sind. 

In den drei Hauptabsehni t ten , ,Einrichtung der Boden- 
nutzung (eiiisehl. Fruehtlolgeordnung), der Nutzvieh- 
haltuiig (einschl. der Futterwirtschaft) und der Arbeits- 
wirtsehaft" wird der Gang der Uberlegungen dargestellt, 
mit  deren Hilfe fiber den zweckm~Bigen Umfaiig der Be- 
triebszweige entsehieden werden kann. Der dritte Ab- 
schnitt  behandelt besonders den EinfluB der Betriebs- 
organisation auf die Arbeitswirtsehait, in dem die Grund- 
zfige des Arbeitsvoraiisehlages fiir Hand- uiid Zugarbei ts-  
krgfte auf Grund der vom Verfasser in jahrelanger Arbeit 
ermittelten Leistungsiiormen erlaiitert werden. Als kal- 
kulatorische Hilfsmittel dienen 1Rentablitatsvergleiche 
zwisehen den um die gleicheii Betriebsmittel konkur- 
rierenden Betriebszweigen. Die angegebenen techiiiseh- 
5konomisehen Grunddaten siiid auf ein MindestmaB so 
besehrankt, Ms es zur praktischen Handhabung bei der 
rechnerischen Ausffihrung yon Betriebspl~tnen unerl~131ich 
ist. Dabei ist ein genfigeiider Spielraum gelasseii, um die 
versehiedeiiartigsten in der deutsehen Landwirtschaft 
vorkommenden Verh~ltnisse beriicksiehtigen zu k6nnen. 

Die Beschraiikung des Raumes liel3 zwar auf viele 
Einzelheiten verzichten; jedoeh ist die Vielfalt der M6g- 
liehkeiten nicht  simplifiziert worden, die innerhalb der 
von den Standortkraften ,,gebundenen Betriebsorgani- 
sation" noch Bewegungsfreiheit bel~13t ffir betriebs- 
wirtsehaftliche Entscheidungen. Nicht behandelt ist die 
Geld- und Finanzplanung,  wohl well diese besonderen 
Absehiiitten des Bandes vorbehalten ist. Die angewandte 
Betriebslehre baut  stets a u f  konkreten produktioiis- 
technisehen Daten und best immten Preisverh~ltnissen 
auf, die zeitbediiigt sind. Von ihren Ver~nderungen 
dureh produktionsteehnisehe Fortschritte und volkswirt- 
schaftliche Einfltisse werdeii auch die Wechselbeziehungen 
innerhalb der Betriebsorganisation betrofien. Trotzdem 
ist es dem Verfasser meisterhaft gelungen, ffir die 
deutsche Landwirtschaft und ihre vielen Betriebsformen 
Aussagen zu machen, die auch auf l~ngere Zeit hin gfiltig 
sind. Damit sind den Betriebsleitern und Beratern un- 
entbehrliche Handhaben far die praktische Entscheidung 
bei der Betriebseinriehtuiig und Betriebsbeurteitung zur 
Verifigullg gestellt. 

RINTELEN, P., ,,Die rechenmiil]ige (Jberwachung des land- 
wirtschaftlichen Betriebes". S. 578 - -  63i. 

In diesem Abschnit t  wird die betriebswirtschaftliche 
Bedeutung der Buehffihrung betont  und auf die Naeh- 
teile hingewiesen, die dem Rechnungswesen dutch die 
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bisher vorwiegend auf steuerrechtlichen Bestimmungen 
beruhenden Abweichungen yon betriebswirtschaftliehen 
GrundsXtzen bei der fiblichen Pflichtbuchftihrung ent- 
stehen. Die entscheidenden theoretischen Grundlagen 
der Buehftihrung, die auch ftir die Wahl eines zweck- 
mXBigen Systems wichtig sind, kommen Ireilich etwas zu 
kurz weg gegenfiber einer auf die b~uerliehe Praxis ab- 
gestellten ]ginfiihrung in eine einfaehe Buchffihrung, naeh 
einem einzigen aul dem amerikanischen Journal aufge- 
bauten System. So ist der Haupt inhal t  des Abschnittes 
ein einem Ubungsheft entnommenes Musterbeispiel mit 
abgedruckten Formularen und BuehungsvorgXngen. Der 
sonstigen Anlage des Handbuches hXtte es vielleicht mehr 
entsproehen, wenn aueh anderen Methoden und technischen 
Formen der rechnerischen t3berwachung Raum gegeben 
worden wXre, wobei man auf die techniscben Einzelheiten 
der Buchungsvorg~nge h~tte verzichten miissen. Auf dem 
Gebiete der Buchftihrung ist zur Zeit wieder eine Ann~- 
herung an die ill der nichtlandwirtschaftlichen Betriebs- 
lehre fibliche Methode im Gang, die mehr auf die Fest- 
stellung von Kosten nach Kostenstelten und Kosten- 
tr~gern hinzielt und nieht  mehr die statistische Aus- 
wertung ftir den Betriebsvergleich aIs den einzigsten 
Weg der Erfolgsanalyse ansieht. Im Abschnit t  ftir Be- 
triebsstatistik ist nu t  eine Reihe yon tfennziffern auf- 
gez~hlt, ohne auf deren Aussagewert einzugehen. Im 
Gegensatz zu S. 478 des Handbuehes wird dabei auch das 
Arbeitseinkommen je ha LN als Kennziffer ffir das Be- 
triebsergebnis angef~ihrt. Die Vorkalkulation ist auf 
i �89 Seiten gegeniiber den 45 Seiten des Rechnungsnach- 
weises besehr~inkt. Sehr wertvoll ist ein Kontenplan ftir 
die Arbeitstagebuchftihrung, der freilich nur Ms Vor- 
sehlag gewertet werden kann, da sieh noch keine ein- 
heittiehe Gliederung bM allen bisher in  dieser Richtung 
durchgeftihrten Naehweisen herausgebildet hat. Leider 
sind dem Korrektor einige sinnentstellende Druckfehler 
entgangen (z. B. S. 588, Zeile 15: Nutzungsar t ;  S. 6 i i ,  
Zeile 15 yon unten:  AuBenfuhren ). 

RIES, W., ,,Die Ausbildung des Landwirts und seiner Hilfs- 
kr~ifte". S. 632-- 657. 

tn  der yon dem Verfasser bekannten teicht verst/~nd- 
lichen und tiberzeugenden Ausdrucksweise werden hier 
die neuzeitlichen Grunds~tze ftir die praktisehe Aus- 
bildung, die Faehschulausbildung und die Hochschul- 
ausbildung des Landwirts bebandelt.  In den beiden 
letzten Absehnit ten mul3te sich dabei die Darstellung auI 
die gegenwXrtigen Verh~ltnisse in Westdeutschland be- 
schr~nken. Der Verfasser ~uBert zur Hochschulaus- 
bildung such eigene neue Gedanken, die noch der Ver- 
wirMiehung harren, und t r i t t  dabei ein ffir eine freiere 
Handhabung des Studienganges rail Rticksicht darauf, 
dab die Vorbildung der Studierenden, die yon der Ober- 
sehule bzw. yon den Faehsehulen kommen, sehr unter- 
schiedlich ist. Ebenso ist zu begrfiflen, dal3 er die Haupt- 
aufgabe der Hochschulausbildung nicht ill der Vermitt- 
lung yon Kenntnissen, sondern darin sieht, Akademiker 
mit selbst~ndiger Denk- und Urteilsf~higkeit heranzu- 
bilden. E. Hoffmann (Halle). 

GERHARD SGHRAMM, Die Biochemie der Viren. Springer- 
Verlag, Berlin/G6ttingen/Heidelberg 1954, 276. Seiten, 
67 AbbiIdungen, 36 Tabellen, gebunden DM 36,-- .  

Mehr als zwei Jahrzehnte hat der Verfasser - -  frtiher am 
Ifaiser-Wilhelm-Insti tut  fiir Biochemie in Berlin-Dahlem, 
heute am Max-Planck-Inst i tut  ffir Virusforschung in 
Tabingen --  experimentelI auf dem Gebiet der Virus- 
forschung gearbeitet. Seine Untersuchungen befaBten 
sich u .a .  mit  dem ModMlobjekt der pftanzlichen Vi- 
rusforschung, dem Tabakmosaikvirus, sowie mit  den 
Viren der klassischen und der atypischen Gefltigelpest. 
SC~RAMM kann Iiir sich in Anspruch nehmen, einen Ein- 
beck und einen 13berblick tiber die Bioehemie der Viren 
zu besitzen, der es berechtigt erscheinen 15.Bt, in dem vor- 
liegenden Bueh den Versuch zu unternehmen, die Eigen- 
schaften und Wirkungen der Viren als Ganzes vom Stand- 
punkt  der Biochemie, und, wenn auch unausgesproehen, 
der Biophysik, zu fiberschauen. Es liegt heute ein sehr 
umfangreiches Schrifttum auf diesem Gebiet vor, das in 
kritischer Form yon anderen Autoren ftir die pflanzliehen 
Viren oder fiir die tierischen und mensehlichen Viren ver- 
arbeitet worden ist, wfi.hrend der Verf. sich zur Aufgabe 

gestellt hat, das gesamte Gebiet der Virusforschung zu 
behandeln, womit eine Querverbindung zwischen den 
beteiligten Fachrichtungen hergestellt werden k a n n .  

Im allgemeinen Tell werden die Eintei lung und die 
Benennung der Virusarten, der Nachweis und die quanti-  
ta t iveBest immung derViren, die Reindars tellung der Virus- 
arten, Gr613e und Gestalt sowie die elektrochemischen, 
chemischen und immunologisehen Eigenschaften der 
Viren behandelt. Weitere Abschnitte befassen sich mit 
dem Verh/~ltnis Virus und Wirt, der Mutation der Viren 
und der Bek~mpfung der Viruskrankheiten. Der spe- 
zielle Tell enth~lt eine Beschreibung der einzelnen Virus- 
arten, getrennt naeh Pilanzenviren (kristallisierte Pflan- 
zenviren mit annghernd isodiametrischer Form, st~behen- 
f6rmige Pflanzenviren, grol3e sich in Insekten vermehrende 
Pflanzenviren), Bakteriophagen, Insektenviren und 
Viren der Warmbltiter, untertei l t  in annXhernd kugel- 
fgrmige Viren mit  einem Durchmesser unter bzw. fiber 
50 m#, Viren mit  unregelmXBiger GesLalt, quaderf6rmige 
Viren, Viren der Psit takose-Lymphogranuloma-Gruppe, 
Pleuropneumonie-~hnliche Organismen und morpholo- 
gisch weniger gut untersuchte Viren. Bei den Pflanzen- 
viren wird nur  ein Aussehnitt  des heute Bekannten dar- 
gestellt, der noe l  dutch eine Zahl weiterer Viren erg~nzt 
werden k6nnte. EinemVerzeiehnis gr6~3erervirologischer 
Sammelwerke folgen ausftihrliche Namen- und Sachver- 
zeiehnisse. 

Wir wissen, dab das Wort Virus heute zu emem 
Sammelbegriff geworden ist, der recht heterogene Glieder 
umfaBt. So kommt auch in vorliegender Darstellung 
z. B. das Trennende zwischen pflanzliehen und tierischen 
Viren oft zum Ausdruek, ohne dab damit  jedoch das 
Verbindende in den Hintergrund geriickt wird. Die lo- 
gische Behandlung des vorliegenden Stoffes und die 
fliissige, stilistisch fiber jeden Zweifel erhabene Dar- 
stellung haben hier ein Buch erstehen lassen, das m a n  
immer wieder mit Genul3 und Gewinn lesen kann und 
lesen wird. Das Bueh vermittelt  uns nicht nur einen 
wirklich umfassenden, dem heutigen Stande unserer 
Erkenntnisse entsprechenden Uberblick fiber Biochemie 
und Biophysik der Viren, sondern dtirfte allen Inter-  
essenten auf dem Gebiet der Virusforschung wertvoiIe 
Anregungen vermitteln. Es ist ein Buch, das im inter- 
nationalen Schrifttum yon grundlegender Bedeutung 
werden dfirfte und sicherlich noeh weitere Auflagen 
erleben wird. 

Es liegt im Charakter der Darstellung eines so um- 
fassenden und heterogenen Stoffgebietes, dab kleine Uu- 
ebenbeiten sich einschleichen, die im vorliegenden Falle 
jedoch das Gesamturteil in keiner Weise zu beeintr~.ch- 
tigen verm6gen. Soweit solche aus dem Gebiet der pflanz- 
lichen Virusforschnng bier genannt  werden, geschieht dies 
lediglieh, u m b e i  einer 2. Auflage ihre Berichtigung zu 
erm6gtichen. Bei den groBen, sich in Insekten ver- 
mehrenden Pflanzenviren (S. 8) wSren aul3er dem potato 
yellow dwarf-Virus aueh das aster yellows- und das 
corn stunt-Virus zu nennen. Ftir den Nachweis der 
Viren (S. 12) smite man nicht fordern, dab die Krankheit,  
sondern dab der Krankheitserreger auf andere Organis- 
men iibertragbar ist. Ftir Jassidae (S. 82) ist der 
deutsche Name Zwergzikaden zu verwenden, ebenso 
sollte man im gleiehen Abschnit t  wie an anderen Stellen 
vermeiden, yon einer Latenzzeit des Virus im Vektor zu 
sprechen, da keine Analogie zur Verwendung dieses Be- 
griffes in der Mykologie und Bakteriolog~e besteht. In der 
pflanzIiehenVirusforsehung sind hierftir die Begriife Zirku- 
lations- bzw. Celationsze[t iiblich geworden, die yon 
GXUMANN bzw. HE~NZE eingeftihrt wurden, wobei ins- 
besondere auf die Ausffihrungen des erstgenannten 
Autors in seiner ,,Pflanzliehen Infektionslehre" ver- 
wiesen sei. Bei der Erw~hnung der versehiedenen 
Ubertragungsm6gticbkeiten (S. 83) wSre noch die 13ber- 
tragungsmSglichkeit dutch CuscuXa zus~tzlich zu n e n n e n .  
Die Frage der Interferenz (S. 83) schlielBt mehrere M6glich- 
keiten ein, es sei hier auf die Arbeiten yon K6I~SER und 
KLINI~OWSKI (I954) , K6I~LER (I954), Tn~NG (1954) U. a. 
hingewiesen. Dies gilt sinngem~B auch ffir das Kapitel 
Interferenz (S. lO9), hier sollte man auch zusXtzlich die i'll 
der pflanzlichen Virusforschung fibliehen Begriffe PrSk- 
munit~t  und cross immunity,  gegebenenfalls auch mutual  
antagonism und reciprocal protection erw~hnen. Die 
M6glichkeit der Sameniibertragung pflanzlicher 'Viren 
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(S. 89) ist nicht nur auf die Leguminosen beschr/inkt, 
sondern spielt auch bei den Cucurbitaeeen und in vielen 
anderen F~llen eine Nolle. Beim Turnip yellow mosaic 
(S. 129) ist als deutscher Vulg~rname Wasserrfiben- Gelb- 
mosaik einzusetzen. Im Wirtspflanzenkreis dieses Virus 
sind Kohlrfibenarten dureh Brassica-Arten zu ersetzen. 
Beim Southern bean mosaic gibt der bier gew~thlte 
Vulg~rname Bohnenmosaikvirus Sfidstamm leieht zu Ver- 
wechslung AnlaB. Man k6nnte bier einen Stamm des 
Bohnenmosaikvirus (Marmot phaseol~) vermuten. Man 
sollte daher die Bezeichnung siidliehes Bohnenmosaik- 
virus benutzen. Ffir Annulus tabacci (S. 132) und Mc~rmor 
tabacci (S. I33 u. if.) ist A. bzw. M. tabctci zu setzen. 
Bei Cucumber virus 3 u. 4 (S. 158 ) w~re zu erg~nzen, 
dab es sich nach den Untersuchungen yon KNIGI~r 
(1952) nicht um Varianten des TMV, sondern urn eine 
selbst~ndige Virusart handelt. Beim Kartoffel-X-Virus 
(S. 168) ist hinzuzuffigen, dab auch Nekrosen erzeugende 
St~mme dieses Virus bekannt sind. Das Krankheitsbild 
des Kartoffel-Y-Virus (S. 17i ) ist wenig charakteristisch 
gekennzeichnet. Das Absterben der BlXtter erfolgt yon 
der Basis beginnend und schreitet nach oben fort. Die 
BlOtter bleiben eine Zeitlang vertroeknet  am Stengel 
h~ngen und fallen schlieglich ab, so dab nut noeh eine 
Blattrosette am Vegetationspunkt erhalten bleibt. Cha- 
rakteristisch ist ferner, dab der Stengel spr6de und leicht 
brfiehig ist. F fir die mehrfaeh erw~hnte grtine Pfirsieh- 
blattlaus ist nach HEINZE (1952) die wissenschaftliche 
Bezeichnung Myzodei persicae zu w~hlen. Ftir Marmot 
angliae (S. 173), das Paracrinkle-Mosaik, ist einVorkommen 
in Deutschland bisher nieht erwiesen. B~WDEN, t~AS- 
SANIS und  NlXON (I95 o) konnten feststellen, dab auch 
dieses Virus durch Prel3saft auf Kartoffel und Tomate 
fibertragen werden kann. Ffir Ruga tabacci (S. 173 ) ist 
Cofium solani zu setzen, wobei von einem Falten der 
BlOtter nicht gesprochen werden kanu. Mall vermiBt 
hier die Erwghnung des BoD~-Testes und der Versuche yon 
SPRA~ (1951). Ffir Leafhoppers (S. 175 ) ist die deutsche 
Bezeichnung Zwergzikaden einzusetzen. AbschlieBend 
sei noch erw~hnt, dab es naeh Ansieht des Ref. zweek- 
m~Big erscheinen wfirde, alle wissensehaftliehen Be- 
zeichnungen kursiv zu drueken und bei den Literatur-  
zitaten auch die Titel der Arbeit  zu nennen. M6gen dem 
Uneingeweihten die , ,Beanstandungen"etwas umfangreich 
erscheinen, so sei nochmals ausdrficklich betont,  dab bei 
dem Umfang des Stoffgebietes, das Fragen der Chemic, 
der Physik, der Botanik, der Entomologie, der Phyto- 
pathol0gie, der Veterin~r- und der Humanmedizin um- 
faBt, ein Einzelner kaum mehr imstande ist, alle Tatbe- 
st~nde bis in die Details zu fiberblieken. So erseheinen 
die , ,Beanstandungen" hier aueh nur wie ein St~ubchen 
auf gl~nzendem Untergrund, das sich bei nXchster Ge- 
legenheit leicht entfernen lXl3t. 

21/I. Klinkowski (Aschevsleben). 

PAUL 80RAUER, Handbueh der Pflanzenkrankheiten. Bd. V, 
5. Aufl. 2. Lieferg. : Coleoptera, I-Ierausgeg. v. H. BLU NeK, 
6o8 S., 157 Abb., Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, 
1954. Ganzl. DM 144,--.  

Vom , ,Handbueh der Pflanzenkrankhei ten" liegt nun- 
mehr auch die 2. Lieferung des V. Bandes vor. Sie behan- 
delt die Coleoptera. In Anbetracht  der auBerordent- 
lichen Bedeutung der K~fer als Feinde der Kultur-  
'pflanzen und der umfat/greichen Forsehungen, die in den 
Jahren nach dem Erseheinen der vierten Auflage im 
In- und Ausland auf diesem Gebiete durehgeffihrt wurden, 
isr dieser Insekten-Ordnung in der vorliegenden Auflage 
der doppelte Umfang gegeniiber der des Jahres z934 ein- 
ger~umt worden. Das internationale Sehrift tum ist bis 
einschlieBlich 195o fast vollst~ndig, bis 1952 und zum Tell 
auch bis 1953 in seinen wichtigsten Teilen berficksiehtigt 
worden. Die zugeh6rige Literatur  ist ffir jede Spezies in 
Form von FuBnoten beigeffigt. Das Saehverzeichnis ist 
sehr ausffihrlich gehalten. Es enthXlt auch die Vulg~r- 
namen der Sch~dlinge, leider jedoch nicht die Wirts- 
pflanzen. 

Bei der Behandlung des Stoffgebietes ist die Biologic 
der wichtigsten Sch~dlinge eingehend besehrieben worden, 
wobei die neuesten Forsehungsergebnisse Berficksieh- 
tigung fanden. Gelegentlieh schXdlieh werdende KXfer- 
arten sind mit  Schadgebiet und FraBpflanzen angeffihrt. 
Die Abhandlungen werden durch gute Abbildungen er- 

g~nzt, wobei die Zahl der Bilder gegenfiber der letzten 
Auflage wesentlich erweitert  wurde. Die Angaben der 
Bek~mpfungsm6glichkeiten sind auf dell neuesten Stand 
gebracht. Daneben wird auch auf die natfirlichen Feinde 
der betreffenden SchSdlinge eingegangen. 

Die Gliederung des Stoffes erfo!gte auf systematischer 
Grundlage. Der Behandlung jeder Familie geht zunfichst 
eine allgemeine Ubersicht fiber Vorkommen, Verbreitung 
und Biologic voraus. Daneben wird auch auf die wich- 
tigsten morphologischen Merkmale yon Imagines und 
Larven eingegangen. Die Bearbeitung der einzelnen 
Familien wurde yon zahlreichen Mitarbeitern durchge- 
ffihrt. BI.~JNCK und MOnL~A~N bearbeiteten die Carabidae 
und dieElateridae, wobei der letzteren Familie wegen ihrer 
grol3en wirtschaftlichen Bedeutung wiederum ein breiter 
Raum gegeben wurde. Doss~ zeichnet als Bearbeiter der 
Curculionidae. In Anbetracht  der Wichtigkeit  dieser 
K~ferfamilie ist ihr gegenfiber der letzten Auflage eine 
wesentlich gr6Bere Seitenzahl einger~umt worden, wobei 
vor allem die Gattungen Sitona, Otiorrhynchus, Hylobius, 
Anthonomus und Ceuthorvhynchus eingehend behandelt  
wurden. Die Bearbeitung der Familien Anthribidae, Brenn- 
thidae und Platypodidae erfolgte dutch KL~IN~ und 
Doss~. FRIEDRICI~S behandelte wieder wie in der vierten 
Auflage die Nitidulidae, wobei er vor allem auf die Gattung 
Meligethes eingeht. Aus seiner Feder s tammen auch die 
Abhandlungen fiber die Silphidae, Lucanidae und Scara- 
baeidae. In letzterer Familie fanden besonders die Gat- 
tungen 2~opillia, Melolontha und Oryctes st~rkere Be- 
achtung. Ffir die Lathdridiidae zeichnet  HORION und 
ffir die Familie der Dermestidae I(~MPm~. Mt~HI.~A~I~ 
bearbeitete die Cicindelidae, Hydrophilidae, Staphy- 
linidae, Cantharidae, Buprestidae und Cerambycidae. 
SCI~MIDT hat te  die Behandlung yon 15 verschiedenen 
Familien fibernommen, yon denen er besonders eingehend 
die Coccinellidae und die Tenebrionidae berficksichtigt. 
Wesentliche Erweiterung hat  der Absehuit t  der Bruchidae 
dutch ZAC~R erfahren. Wghrend diese Familie in der 
4. Auilage auf reichlich vier Seiten abgehandelt wurde, sind 
ihr jetzt  fast 19 Seiten gewidmet. Die Scolytoidae l inden 
sehr eingehende Beachtung durch WIC~MAN~. Auf 57 
Seiten (im Gegensatz zu 16 der alten Auflage) wird das 
Wesentlichste fiber die Vertreter dieser Gruppe darge- 
stellt. Die Bearbeitung der Chrysomelidae wurde yon 
I-IEINIgRDINGER, V. WINNING und  SPEYER fibernommen. 
Ersterer zeichnet ffir die Halticinae und v. WINNING 
ffir dell Kartoffelk~fer Leptinotarsct decemlineatct. Die 
anderen Unterfamilien sowie der allgemeine Teil wurden 
yon SPEVER behandelt. Der Abschnitt  fiber die Chryso- 
melidae besitzt weft fiber die doppelte Seitenzahl der 
alten Auflage und wird dutch zahlreiche gute Ab- 
bildungen erg~nzt. 

Der vorliegende Band des ,,Handbuches ffir Pflanzen- 
krankhei ten" stellt ein Standardwerk der Pflanzensehutz- 
l i teratur  dar. Bei der ungeheuren Ft~lle des Stoffgebietes 
haben es Herausgeber und Mitarbeiter verstanden, trotz 
gedr~tngter Fassung in den einzelnen Absclmitten das 
Wesentlichste herauszuarbeiten, so dab Ubersiehtliehkeit 
und Handlichkeit  dieses Werkes erhalten blieben. Der 
Weft  dieses Buches wird dutch die ausgezeichnete Aus- 
s ta t tung yon seiten des Verlages noeh gesteigert. 

M. Kli~zkowski (Ascherslebe~). 

M. S. SWAMINATHAN and H. W. HOWARD: The Gytology and 
Genetics of the Potato (Solanum tuberosum) and related Spe- 
cies. The Hague Martinus Nijhoff 1953. I92 S. 5 Figuren, 
33 Tabellen, Broschiert DM 18,--. 

Die letzte zusammenfassende Darstellung der ,,Genetik 
der Kartofiel"  war bereits 1925 yon C. F~WlRTI~ im 
Rahmen der Bibliographia Genetica erschienen.. Eine 
Neubehandlung des Themas war dringend geboten, da 
seit jener Zeit verschiedene biologische Disziplinen Kennt- 
nisse erarbeitet hatten, die auch ffir diesen Zweig der Iful- 
turpflanzen-Genetik yon wesentlicher Bedeutung waren. 
So hatten vor allem, angeregt durch VAVlL0VS Genzentren- 
theorie, groflangelegte Sammelexpeditionen, yon denen 
allein eine deutsche Expedition unter ScmcK im Jahre 
193o fiber iooo Variet~iten einbrachte, die Basis ffir die 
zfichterische und wissenschaftliche Arbeit betr~ichtlicb 
erweitert und besonders der Phytopathologie und Virus- 
forschung im Verein mit der t~esistenzzfichtung neue 
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M6glichkeiten er6ffnet. Die wohl stgrksten Impulse in 
den zurfckliegenden zweieinhalbJahrzehnten erhielt die 
Kartoffel-Genetik jedoch durch die Fortsehritte der cyto- 
logischen Analyse, die ein so reichhaltiges Ergebnis zei- 
tigte, dab die i. H~lfte der nun  vorliegenden neuen Mono- 
graphic speziell der Darstellung der eytologischen Ver- 
hgltnisse vorbehalten ist, tiber die 1925 C. FRUWlRr 
entspreehend dem damaligen Stand der Kenntnisse, kaum 
etwas Nennenswertes zu berichten hatte. 

Die Autoren, die beide fiber experimentelle Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Kartoffel-Genetik verffgen, geben in 
der ]ginleitung ihres Buches eine lJbersieht der verschie- 
denen Sammelexpeditionen yon 1925 bis 1948. AuBer- 
dem wird die Systematik der Gattung Solarium nach 
HAwt~s (1947) und die geographische Verbreitung der 
Kartoffet-Arten kurz behandelt. Der I. t Iaupttei l  bringt 
die folgenden cytologischen Themen: Chromosomen- 
zahlen und somatisehe ChromosomenverhXltnisse; die 
Meiose in Species ulld Hybriden;  Haploide und expe- 
rimentell hergestellte Polyploide; detaillierte Unter- 
suchungen der Meiose wie: Chiasmafrequenz, Multivalent- 
typen und Sekundgr-Ass0ziationen; Artkreuzungen und 
schlieBlich Pollen- und Ei-Sterilitgt. In  einem umfang- 
reiehen SehluB-Kapitel des i. Hauptteils werden die bis- 

herigen Ergebnisse yon verschiedenen Gesichtspunkten 
diskutiert, wobei hauptsgchlieh die Probleme: Basiszahl, 
Genera-Analyse, Entstehung der polyploiden Arten und 
Differenzierung innerhalb der Species bertieksichtigt 
werden. Die Einleitung zum genetisehen Tell betont 
einige methodisehe Schwierigkeiten, die besonders ftir die 
Kartoffel-Genetik bestehen, und weist ausdrficklieh auf 
die Notwendigkeit der Blftenisolierung bei I{reuzungs- 
arbeiten hin. AnsehlieBend folgt dann im 2. Hauptteil  die 
Zusammenstellung der bisherigen Untersuchungen tiber 
das genetische Verhalten der verschiedenen Merkmale 
der Kartoffel. Dabei nehmen verst~indlicherweise die 
Ergebnisse der Resistenzziichtung den breitesten IRaum 
ein. In einem Anhang werden ferner solche Themen kurz 
angeschnitten, die von den Autoren nicht unmittelbar 
in Zusammenhang mit einem der beiden Hauptteile be- 
handelt wurden. Es wird u.a. die Herkunft der ersten 
europ/iischen Kartoffeln diskutiert und auf die F&lle yon 
Chimgrenbildung und ,,vegetativer Ilybridisation" kurz 
eingegangen, l~in Literaturverzeichnis mit annghernd 
9oo Titeln bildet den Abschlul3 des Buches und vermittelt 
den Eindruck, dab die Autoren eine reeht niitzliche Zu- 
sammenstellung aller Ergebnisse der I~artoffel-Genetik 
und -Cytologie gegeben haben. .F. Mechelke. 

REFERATE. 
Allgemein. 

o 
ALFRED ASLANDER, Standard fertilization and the quality of 
crops. (Standarddfngung und die Qualit~it der Ernten.) 
Soil Sci. 74, 4 3 1 - 4 4 2  (1952) �9 

Es wurden Feldversuche auf sauren B6den durch- 
geftihrt, die eine Standarddtingung erhielten, d .h .  eine 
Dtingung, die auf Grund einer zuverlgssigen Bodenanalyse 
zusammengestellt wurde. Die Parzellen waren entweder 
ungekalkt oder unterschiedlich stark gekalkt. Die Kal- 
kung hatte keine bemerkenswerte Wirkung auf den Heu- 
ertrag oder die mineralisehe Zusammensetzung yon Klee 
und Gras. Einige Getreidearten, insbesondere die erste 
Winterweizenernte naeh der Kalkung, wiesen mit steigen- 
der t(alkung einen steigenden Stickstoffgehalt aui und 
somit einen erhOhten Proteingehalt und verbesserte Back- 
qualitgten. Eine andere Wirkung der Kalkung konnte 
nicht iestgestellt werden. Der Futterwert  versehiedener 
Heu- und Getreidearten, nach den tiblichen Methoden 
ermittelt,  blieb im allgemeinen durch die Kalkung un- 
beeinfluBt. In  einigen F~illen war ein geringes Ansteigen 
des Proteingehaltes mit  steigenden Kalkgaben iestzu- 
stellen. Ftitterungsversuche an Ratten,  Meersehweinchen 
und Kaninchen f fhr ten  zu den gleichen Ergebnissen. Es 
lieB sich keine Verbesserung der Fut terqual i tg t  nach- 
weisen. Die Gewiehtszunahme der Tiere war nicht yon 
dem Futter,  das entweder auf gekalkten oder ungekalkten 
Parzellen gewaehsen war, abhgngig. Aueh die Knoehen- 
bildung wurde nicht beeinflul3t. Die Ergebnisse zeigen, 
dab durch eine Standarddtingung das Nghrstoffverhgltnis 
im Boden optimal gestaltet wird, so dab dutch eine Kal- 
kung weder die Quanti tgt  noeh die Qualitgt der ]~rtrgge 
beeinfluBt werden kann. S~albach (Braumchweig) .  oo 

PAUL FILZER, Untersuchungen Ober Ertragsschwankungen land- 
wirtschaft|icher Kuiturpflanzen. Ber. dtsch, bot. Ges. 6 5, 
3o5--315 (I952). 

In  seinem 1951 erschienenen Buch ,,Die nattirlichen 
Grundlagen des Pflanzenertrages in Mitteleuropa" hat 
Verf. tiber seine Untersuchungen tiber den EinfluB 6kolo- 
gischer Faktoren, besonders des IZlimas auf Ernteertrgge 
berichtet. Daran anschliel3end behandelt  vorliegende 
Arbeit den EinfluB solcher Faktoren auf die Ernteertrags- 
Schwankungen bei 7 Feldirfchten wghrend der Jahre 
19o4--i913, vornehmlich in Norddeutsehland. Die 
Schwankungen erscheinen ftir solche Untersuchungen ge- 
eigneter als die Ertr~ge an sieh, well bei ihnen zuf~llige 
regionale Unterschiede, z. B. in der Art der Feldbestellung 
und Dtingung konstant  sind, also keine 6kologisehen 
Effekte vort~iuschen. Es ergibt sich u.a. : Die Schwankungen 
nehmen yon der Ktiste aus landeinwgrts zu und sind am 
gr0Bten auf armen SandbSden und in Gebirgslagen. 
Phgnologische Gebiete mit spgten Daten haben gr6Bte 

Sehwankungen bei geringsten Absolutertr~igen, solche 
mit  i r fhesten Daten ziemlich grebe Schwankungen bei 
ziemlich hohen Ertr~igen. Bei regionaler Aufteilung nach 
den mittleren Jahresniederschlggen zeigt sich : die Ertrags- 
schwankungen sind bei alien Frfchten  am kleinsten in 
den Gebieten mit 7oo--8oo mm, nur beim Roggen nicht, 
der sich aber in alien Gebieten reeht ghnlich verhglt. 
Schwankungs-Maxima haben bei fiber i o o o m m :  Wi- 
Weizen, So-Gerste, Kartoffeln, bei 4o0--5oo mm Hafer, 
1Klee, Wiese. Zusammenhgnge mit  der Bodenart scheinen 
nachweisbar, doch dtirften die Ergebnisse nicht immer 
auf den Boden an sich zurfckzuftihren sein. Z. B. k6nnen 
die auffgllig geringen Schwankungen bei Klee auf Marsch- 
b/3den allein darauf beruhen; dab diese B6den auf das 
I(tistengebiet beschrgnkt sind. Die Schwankungsbreite 
n immt  in Norddeutschland und ebenso in Frankreich und 
Ungarn in folgender Reihenfolge zu: Wi-Roggen, So- 
Gerste, Wi-Weizen, Haler, Kartoffel, Wiese, Iglee. Verf. 
finder darin eine Bestgtigung der Sr Igon- 
st i tut ionstypen.  Aber in Baden und weniger ausgeprggt 
in Wtirttemberg hat die kleinsten Schwankungen der 
Weizen und die gr6Bten die Kartoffel. Griinde hieriiir 
k6nnen in den landwirtsehaftlichen, besonders betriebs- 
wirtschaftliehen Besonderheiten dieser Lgnder liegen. 

C~. Kmtschmer  (Aulendor /  i. W.) .  oo 

F.-J. HERRMANN, Feldberegnung und Pflanzenz(ichtung. 
Mitt. D. L. G. z954, Nr. 19, 2 S. 

Ausgehend yon dem RoEMm~schen Standpunkt,  dab 
die zweite Hglfte unseres Jahrhunderts im Zeiehen der 
Verbreitung der Beregnung stehen werde, behandelt der 
Autor kurz Fragen der Fetdberegnung und sich daraus 
ergebende Konsequenzen ft~r die Pflanzenziiehtung. Zu- 
satzregenmengen yon insgesamt 200 bis 300 mm dfirften 
ffr  durchschnittliehe deutsche Verh~ltnisse ausreiehen. 
Eine Beregnungsanlage wird im Normalfall f/ir die Naeht- 
beregnung zur Bodenwassererggnzung eingesetzt. Nach 
klimatologischen Untersuchungen yon WITTE ist es zudem 
m6glich, w~ihrend der heil3en Mittagszeit durch auto- 
matische Unterbrechung der Wasserzufuhr mit Gaben 
yon weniger als I mm je Std. die Luftfeuehtigkeit der 
bodennahen Luitschiehten zu erhShen und die Tempera- 
tur zu senken, so dab die Pflanzen die Spalt6ffnungen 
offenhalten. Dureh die M6glichkeit, Spgt- und Frtih- 
frSste abwehren zu k6nnen, dtirfte die ktinstliche Bereg- 
hung ganz neue Perspektiven erschlieBen. Da in Deutsch- 
land von fast allen I4ulturpflanzen Soften angebaut wet- 
den, die einer verhgltnismgl3ig mangelhaften Wasserver~ 
sorgung angepaBt sind, erwgchst der Ziichtung immer 
mehr die Aufgabe, ,,beregnungsdankbare" Kulturpflan- 
zenrassen zu entwickeln. Gr6Bere Sortenunterschiede 
hinsiehtlieh der Beregnungswfirdigkeit wurden z. B. bei 


