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den Einrichtungen und Rechtsordnungen, freilich aus- 
sehlieBlich ffir das Bundesgebiet. 

STEDING, FR. ,,Die Finanzierung des landwirtschaftlichen Be- 
triebes". S. 7oo--733. 

Mit der fortschreitenden Marktorientierung nimmt auch 
die Verflechtung der landwirtsehaftlichen Betriebe mit  
dem Getd- und Kapi ta lmarkt  zu. In dem MaBe, wie die 
Produktion nicht mehr allein mit  den flfissigen Mitteln 
des Betriebes finanziert werden kann, wird es zur Auf- 
gabe der Betriebsleitung, Geldverwendung und Geldbe- 
schaffung sinnvoll abzustimmen und bet der Gelddispo- 
sition die geeignetesten Ifreditformen zu wghlen. I tennt-  
nisse der grundlegenden banktechnischen Gepflogenheiten 
sind ffir den Landwirt  und riehtige Lenkung des Agrar- 
kredits nach betriebswirtschaitlichen Grundsgtzen sind 
ftir den Bankmann erforderlich. Hierffir gibt der Ab- 
sehnitt die wichtigsten Grundlagen, in dem die Formen des 
Agrarkredits und seine Organisation erlgutert werden. 
Als wichtigstes Prinzip wird dabei herausgestellt, dab die 
Kosten der Fremdfinanziernng stets unter den Ertrggen 
bleiben mfissen, die mit  dem Geldeinsatz im Betrieb er- 
zielt werden k6nnen und dab die t i redi tform der Zweck- 
bestimmung entsprieht.  

Auf einen Druckfehler ist hinzuweisen: S. 718 ist der 
englische Fachausdruck ffir die Mobiliarhypothek ,,chattel 
mortgage" falseh gesehrieben, wghrend er auf S. 694 
richtig aufgeffihrt ist. 

Das Handbuch schliel3t mit  dem Beitrag eines der Ur- 
heber der Reichsgesetze fiber die Einheitsbewertung und 
Bodenseh~ttzung. 

HERZOG, H., ,,Grundlagen und Methode der landwirtschaft- 
lichen Einheitsbewertung". S. 734--763 . 

Alle i fir den Betriebswirtschaftlicher und Praktiker 
wesentlichen Eilizelheiten dieser bisher wohl besten 
Schgtzungsmethode sind hierin Mar und in fibersicht- 
licher Ordnung geschildert. Auch die noch im FluB be- 
findliche I~ntwieklung zu ihrer Verbesserung ist nach 
dem neuesten Stand herausgearbeitet.  Aber auch diese 
werden den Schgtzungscharakter der Betriebsbewertung 
nicht aufheben k6nnen, weil der Ertragswert  yon ether 
Vielzahl quant i ta t iv  nicht zu erfassender Einflfisse stgn- 
dig vergndert wird. Wenn BRINI~maNX meinte, dab je- 
weils der Boden und das gilt auch for den ganzen Betrieb, 
den h6chsten Wert hat, der die Produkte hervorbringt, 
die dem Landwirt  zur gegebenen Zeit und gegebenem Oft 
den grOfiten Reinertrag erbringt, so wird es deutlich, dab 
die fortwghrenden Vergnderungen der I(osten- und Er- 
tragsverh~ltnisse bet freier Preisbildung nieht nut die ab- 
soluten Werte, sondern auch die Wertrelationen der 
BOden und Betriebe beeinflussen muB. So zeigt sich 
heute, dab die Bodenschgtzung doch in erster Linie naeh 
der Getreideertragsfghigkeit gerichtet ist und daher die 
Getreideb6rden heute allgemein als tiberbewertet sich 
herausstellen, nachdem die Viehhaltung einen so viel gr6Be- 
ten Raum eingenommen hat. 

Die zweite Auflage des Handbuches unterscheidet sich 
yon der ersten nicht nut  durch die Ffille der wissenschaft- 
lichen Erkenntnisse, die nach zwanzig Jahren hinzuge- 
ffigt werden konnten, sondern leider auch darin, dab sie 
sieh auf die westdeutschen Verhgltnisse beschrgnkt hat  
und alles was jenseits der gewaltsamen politischen Tren- 

nungslinie sich verXndert hat, kaum beaehtet,  sondern 
eher mil3trauend oder negierend als objekt iv und aufge- 
schlossen ansieht. E. Ho//ma,zn (Halle) 

WALTER TRAPPMANN und HANS ZEUMER, Kleiner Ratgeber 
Ober Pflanzenschutzmittel. Arbeiten der DLG, Bd. 26. 
Frankfurt/Main: DLG Verlag I954- Brosch. DM 2.2o; 
ffir Mitglieder der DLG 1.65 DM. 

Im Laufe des letzten Ja.hrzehntes ist die Zahl der 
Pflanzenschutzmittel sprunghaft angestiegen. Vor der 
Ffille nicht framer sinnvoller Namen verzagen nicht nur 
Bauern, Erwerbsg~rtner, Winzer und 0bstbauern, selbst 
der Phytopathologe muB in den meisten Fallen die Amt- 
lichen Pflanzenschutzmittelverzeichnisse zu Ra te  ziehen, 
um sich fiber die Zugeh6rigkeit zu einer bestimmten Wirk- 
stoffgruppe zu orientieren. In der Praxis darf man je- 
doch nicht voraussetzen, dab derartige Verzeichnisse 
framer zur Verffigung stehen und wo dies der Fall ist, 
bleiben auch dann noeh viele Fragen ungeklgrt. So darf 
es dankbar begrfiBt werden, dab zwei namhafte Fachleute 
in kurzgefagter, tibersiehtlich gegliederter Form einen 
Ratgeber fiber Pflanzenschutzmittel schnfen. Es gibt 
wohl keine wirklich wichtige Frage, die bier nicht ihre 
Beantwortung findet. Man wird den Verff. auch daffir 
Beifall zollen, dab sie einen ,,ttleinen Ratgeber" schufen, 
denn bet einem denkbaren gr6Beren l<ompendium wfirde 
die Praxis nut z6gernd davon Gebrauch machen. Auch 
die Kostenfrage erscheint glfieklich gel6st, so dab mit  
einer weiten Yerbreitung in interessierten Kreisen ge- 
reehnet werden darI. Vorangestellt sind Erklgrul~gen der 
Fachausdrficke fiber Art, Eigenschaften und Anwendung 
der Pflanzenschutzmittel, denen solche fiber Wirkungs- 
weise und Anwendungszwecke folgen. Den eigentlichen 
Inhalt dieses Buches macht eine l)bersicht fiber die Wirk- 
stoff- und Mittelgrnppen aus. Es wird hierbei untertMlt 
in Mittel gegen Pflanzenkrankheiten und niedere Tiere, 
gegen UnkrStuter (Herbizide), gegen Vogelfral3 und 
Wildschaden, gegen Nagetiere (Rodentizide), gegen Vor- 
rats- und Materialschgdlinge sowie MitteI zur Beein- 
flussung des Pflanzenwuchses. Tabellarische Anh$inge 
besch~ftigen sich rail der Wirkung der 2,4-D-, MCPA- 
und DNC-haltigen Unkrautbek~impfungsmittel auf ver- 
schiedene Unkrguter, mit Faustzahlen ffir Aufwand- 
mengen an Mitteln bet den wichtigsten Bekgmpfungs- 
verfahren, der Herstellung der Spritzbrfih-I~onzentra- 
tionen und der Berechnung der Spritzbriihmengen und 
Spritzbrfihkonzentrationen ffir Feldbehandlungen. Einer 
Misehtabelle der Spritzmittel ftir den Pflanzenschutz 
tolgt ein sog. Misehstern far den Weinbau. Iiurze An- 
gaben befassen sieh mit Stgube-, Spritz-, Sprfih- und 
Nebelgergten, ein gleiches gilt ffir die amtliche Prgfung 
yon Pflanzenschutzmitteln. Ft~r den Gebrauch des Rat-  
gebers yon besonderer Bedeutung ist das alphabetische 
Verzeichnis der Pflanzen- und Vorratsschutzmittel sowie 
eine Angabe der zur Bek~mpfung der wichtigsten Iirank- 
heiten und Sehgdlinge geeigneten Wirkstoff- und Mittel- 
gruppen. Angaben fiber Auskunftsstellen ffir Fragen des 
Pflanzen- und Vorratsschutzes sowie ein ausfiihrlich er- 
scheinendes Sachregister beschlieBen den Ratgeber. Der 
vorliegenden Broschiire ist weiteste Verbreitung zu wfin- 
schen, damit bestehende Unklarheiten beseitigt werden 
und die auf dem Markt vorhandenen Mittel sinnvoll zum 
Einsatz gelangen. M. Kli,zkowski ( A schersleben ) 

R E F E R A T E  
Genetik 

J, SCHWEMMLE, Der EinfluB des Plasmas auf die Affinit~it 
zwischen Samenanlagen und PollenschRiuchen. Biol. Zbl. 7 z, 
487--499 (1952). 

Die t lomplex-Heterozygoten besitzen den groBen Vor- 
teil, dab man Aussagen dariiber machen kann, ob die 
Komplexe bestimmter t ireuzungsprodukte yon der Ei- 
zelle oder aus dem Pollen stammen. Der Autor hat  schon 
frfiher nachgewiesen, dab PollensehlXuche mit bestimm- 
ten Komplexen bestimmte Samenanlagen bevorzugt be- 

fruchten. Er fiihrt diese Arbeiten wetter und stellt lest, 
dab Samenanlagen mit  I-Eizellen, wenn sie Berteriana- 
Plasma und Berteriana-Plastiden enthalten. B- und 
1-Schl~uche besser chemotropisch anziehefl, als wenn die 
I-Eizellen odofata-Plasma und odorala-Plastiden enthalten. 
Umgekehrt  ist dasselbe der Fall:  B-Pollenschlguche 
werden je nach dem Besitz yon Berteriana-Plasma oder 
odorata-Plasma verschieden angeloekt. Dagegen spielt 
das Plasma bet v-Samenanlagen und v-Pollenschl~uchen 
keine Rolle. 
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