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t iegen, ul ld wir  uns ft~r keine Aussage fiber sie in~er- 
essieren. Dann  ist  auch die angegebene Methode noch 
verbesserungsf~hig,  doch ist es zweifelhaft ,  ob d a n n  
noch eine einfach anzugebende F o r m  ffir die I ~ i , ~  

exist ier t .  Jedenfa l l s  ist dann die I r r tumswahrsche in -  
l ichkei t  < ~, wenn wir einige der Aussagell  als irre- 
l evan t  auslassen. 

B e i s p i e l :  Als einfaches Beispiel  wolten wir eill 
E x p e r i m e n t  verwenden,  bei d e n  15 Kressewurzeln  
zu je  5 drei verschiedenen Behandlungsweisei1 un ter -  
worfen wurden.  Die L~llgen der Wurze ln  s ind in m m  
in  Tabel le  I dargestel l t .  Wi r  e rha l ten  Xl----24.2, 
~ ----- 15.2, ~ = 14.6 und  s ~ = 1.9o ftir 12 Fre ihe i t s -  

grade. Wir  f inden naeh (8.2) 
Tabelle I. 

9.6 ~ -  _ ~ 5 . 6 .  
q -  1,38 

N a e h  MAY (4) ist  ffir c~ = o .o i  

q~,~ = 5.04, 

daher  kOnnen wi t  die H y p o t h e s e  

X. 2 t 3 .  

23 15 16 
24 14" 13 
26 15 14 
23 18 15 
25 14 15 / t  

H 0, dab d i / = o  ffir alle i und  
]" > i verwerfen.  Wir  haben  d~  = 9.0, d~ = 9.6, 
d~ = 0.6, auBerdem 

q~,~ s / r  = 3 .1 .  

Nach (8.1) e rha l ten  wir die Aussagenverb indung  yon 
(6.4) i n  der F o r m  

,5 .9  < d~ < 12.2" & ,,6.5 < d~ < 12.5" 
& , , - - 2 . 5  < b ~  < 3 . 7 " .  

Der Zfichter 

Es ist in teressant ,  nach PILLAIS (6) Formel  zu be- 
rechnen,  wie groB die I r r tumswahrsche in l iehke i t  ge- 
wesen w~ire, w e n n  wir anstel le  yon  q312 ftir ~ = o .o i  

t12 ~r2 Z 4,32 ve rwende t  h~itten. Es f indet  sich ~ = 0.03, 
woraus sofort  ersichtl ich ist, wie u n g e n a u  die alte 
Methode ist. 

Her rn  Professor F. OEI~LXERS und der Deutschen  
Forschungsgemeinschaf t  danke  ich ffir die E rm6g-  
l ichung der Arbeit ,  ebenso Her rn  Professor R. POHL 
fiir das Zahlenmater ia l .  
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BUCHBESPRECHUNGEN 
I. BOLSUNOV,Z(ichterische Methoden fur die Schaffung nikotin- 
armer und nikotinreicher Tabake. Fachliche Mitteilungen 
der 0sterreichischen Tabakregie. 2. Heft  November 1954. 

Die versehiedeneil Wege zur Erzeugung yon Ilikotin- 
armem Tabak werden besproehen und die Erreiehung 
dieses Zieles durch ztiehterisehe MaBilahmen als der aus- 

sichtsreichste bezeiehllet. Nach eiilem kurzen [3berblick 
fiber das bisher auf diesem Gebiet Erreichte beschreibt 
der Autor die verschiedenen zfiehterischen Methodeil, 
wobei er sich zum Teil auf eigene Versuehe stfitzt. 

Der sieherste Weg ffihrt fiber die Kreuzungszueht 
inllerhalb der Art  Nicotic~na tabaeum, wobei Kreuzuilgen 
roll  nikotillarmen Sorten mit solchen Sortell, deren 
Nikotingehalt sich ill einem labilen Zustalld befindet, oder 
mit Gigasformeil am aussichtsreichsten siild. Danebeil 
werden Iloch erw~hnr: Individualauslesell aus Lalld- 
soften, kfinstliche Erzeugung yon Mutatiollen und Art- 
kreuzungen. 

Die zfiehterische Arbeit auI diesem Gebiet wird dutch 
die Tatsaehe ersehwert, dab uns eiile geilauere genetische 
Analyse der Vererbung des Nikotingehaltes fehlt und dab 
die Methoden zur Bestimmung des Nikotin- und Nor- 
nikotiilgehaltes Iloeh nicht hiilreichend leistuilgsf~thig 
sind. 

Ffir die Ztichtung nikotiilreicher Tabake kommen aus- 
schlieBlieh die Sorten der Art  Nicotic~m~ rustica ill Frage. 
Der Verfasser hat das Weltsortimellt, das durch d i e E x -  
pedition yon N. VAWLOV ulld seinen Mitarbeitern sowie 
durch das Marchorka-Institut in B2iew gesammelt wurde, 
uiltersueht. Dabei stellte er fest, dab sich ullter dell 
sekund~rell Zelltrell des Vorkommeils dieser Art, die sich 
im Laufe der jahrhuildertelallgen Kultur entwickelt 
haben, eillige befinden,  die dutch eillen hohell Allteil 
llikotiilreicher Formen auffallei1. 

Die  Zfiehtung nikotillreieher Formen wird dutch emle 
ziemlich feste Korrelation zwisehen hohem Nikotingehalt 
ulld niedrigem Blattertrag sehr erschwert. 

Zur Erreiehuilg der gesteekten Ziele empfiehlt der Ver- 
fasser eine Zusammenarbeit auf internationaler Basis. 

W. Endemann (Dresden) 

Festschrift fur ERWIN AICHINGER zum 60. Geburtstag. Her- 
ausgegeben im Auftrage und mit Unterstfitzuilg des 
Landes Kgrilteil yon Ulliv.-Prof. Dr. E~WlN JANCH~r 
Sonderfolge der Sdhriftenreihe' ,,Angewandte Pflanzen- 
soziologie" in 2 BXildell. Wieil: Springer-Verlag 1954. 
X X X I I  T I311 161 Abb. u. 8 Karteil im Text  steif, geh. 
DM 90, . 

Zum 6o. Geburtstag des bekannten 6sterreiehischen 
Pflanzensoziologell ERWI~r AICHINGER liegt die unter der 
Sehriftleitung voll Prof. Dr. JANCEEN unter Mitarbeit yon 
Diph-Ing. GAYL ulld Dozent Dr. WENDELB~GER heraus- 
gebrachte Sonderausgabe der Sehrifteilreihe ,,Ailgewalldte 
Pflallzensoziologie" in zwei stattlichen Bgnden vor. 

Im Rahmen einer Besprechung ist es unmSglieh, auf die 
Beitrgge yon nahezu 90 Autoren aus der ganzen Welt ein- 
zugehei l .  Sic zeigen, wie bekannt und gesehS.tzt AICHII~- 
GEE in der Fachwelt  ist. 

Wie W~XOELBER~ER in eiller Wiirdigullg des Jubilars 
e ingangs  hinweist, begrfindete AIC~I~GER seineil wissell- 
schaftlichen Ruf durch die Ver6ffelltlichung der ,,Vege- 
tationskunde der Karawankell" (i933), einer pflanzen- 
soziologischen Monographie, die zu den ,,klassischell" 
dieses Faehgebiets gerechllet werdell kann.  

Nach dem Krieg arbeitete AIC~ING~Rseilie Lehre voll den 
Vegetationselltwicklungstypen aus, die die Dyllamik 
der Pflanzengemeinsehaften, namentlieh der yon mensch- 
lichen Eingriffen stark beeinfluBten, ill den Mittelpunkt 
tier Betrachtung stellt, da llach den Prinziplen der Cha- 
rakterlehre yon BRAuN-BLAxgUEr diese ,,Ersatzgesell- 
schaften" ill eiller ffir die Praxis der Bodeilkultur hiu- 
reicheilden Weise llicht i n n e r  erfaBt werdell k6illlen. 

Diese Betraehtungsweise, die ftir die lalldwirtschaftliche 
und forstliche Vegetationskullde groBe Bedeutung ge- 
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winnell kann, erfordert eine sehr reiche Erfahrung, dutch 
die sich AIeI~INGER als Forstmann und Pflanzensoziologe 
auszeichnet. 

Von den einzelllell Beitrggen seien einige, die allge- 
meine Bedeutullg haben, kurz erw~ihnt. 

EI~L~BEaG zeigt in seinem Aufsatz: ,,Zur Entwick- 
lullg der Vegetationssystematik ill Mitteleuropa" Wege 
a u s  der Krise der Charakterartenlehre, indem er auf die 
tokale und territoriale Fassung tier unteren Vegetations- 
einheiten hinweist. 

WAI~TER verwirft den Begriff der ,,Klimax", da er zu 
stark mit der Sukzessionslehre gekoppelt und ill Gebieten, 
in denell der Mensch die Pflanzendecke.v611ig vergndert 
hat, verwirrt worden ist. Der Autor gibt den Begriffen 
der zonalell Vegetation im Flachland und der H6hen- 
stufen im Gebirge den Vorzug. 

FlaMvz gibt in seinem sehr bedeutullgsvollen Beitrag: 
,,Die Verschmelzung yon Bodenkullde und 0kologie in 
der wissenschaitlichen Erfassung des Gesamtstandorts" 
den Leitsatz, dab die Forschung bei standortskundlichen 
Fragenihre ganzheitlicheBearbeitung nicht nmgehen kann. 
Die Kenntnis der jeweils herrsehenden Gleichgewichts- 
zustgnde ist iiir die Praxis der Bodenkultur ullbedingt 
notwendig. 

Der Beitrag roll KaRPAT~: ,,Die phytoz611ologischen 
Beziehungell der Zwischenformen" weist auf die st~rkere 
Beaehtung dieser systematischen Einheiten in der Vege- 
tationskunde hin. 

Die Aufsiitze yon ROSEXKRAXZ fiber: ,,Die Beziehungen 
der Ph~inologie zur Pflallzengeographie und Pflanzen- 
soziologie" und yon LOHWAG fiber: ,,Pflanzensoziologie 
und Mykologie" geben Hinweise ffir die Einbeziehung 
dieser Wissenschaftszweige in die Vegetationskunffe. 

Von forstlicher Seite sind folgellde Beitrgge hervorzu- 
heben: HORNSTEIIV: ,,Vom Sinll tier Waldgeschiehte", 
H)IRT~L: ,,Waldgesillnung --  v61kerverbindende Dell- 
kungsart", PocxB~aEla:  ,,Die Synthese in der Forstwirt- 
schaft", DI~T~RICI~: ,,Naturnahe Methoden der Wald- 
wachstumsiorsehung und der forstliehen Wirtschafts- 
lehre", F R ~ z  H A ~ a a N ~ :  ,,i3ber die Beziehungen der 
Pflanzensoziologie zur Forst/3kologie". 

In  dem Aufsatz yon F ~ s z ~ :  ,,Uber Ziele und Wege z u r  
Verkniipfung yon pflanzellsoziologischer und 6kologiseher 
Betrachtungsweise im Wald- und Landball" wird d a r a u f  
hingewiesen, dab in der Asehenanalyse der Bodenvege- 
tatioll ein Indikator fiir die N~hrsalzversorgung des Be- 
standes gegeben ist. 

Sehr bedeutullgsvoll sind die Ausffihrungen roll SU- 
KA~SeH~W: ,,Die Grundtagen der Waldtyl0en ' ', in denen 
der Begriff des Waldtyps definiert und ausffihrlich auf die 
Dynamik der Waldtypen eingegangell wird. 

Zu erw~ihnen sind noeh die Beitrgge yon HAZ~aUKA: 
,,Pflanzensoziologie und Bauingenieurwesen" und von 
HASS~g~U~L: ,,Zur Bedeutung der Pflanzensoziolo- 
gie ffir die Wildbach- und Lawinenverbauung".  

Den Pflanzenziichter wird der Aufsatz yon PASSEeKER 
interessieren: ,,Die Entwicklungsphasen der Geh61zpflan- 
zen und ihre praktisehe Bedeutung". Der Verfasser geht 
voll der Tatsaehe aus, dab bei der vegetativen Vermeh- 
rung yon Holzpflanzen die Entwicklungsphase der 
Sprosse und der Wurzeln entscheidend berficksiehtigt 
werden muB. Es wird weiterhin festgestellt, dab ,,junge" 
Sprosse undWurzeln  sich viel besser bewurzeln als ,,alte", 
und diese Beobaehtung ffir die PraMs ausgewertet. Ffir 
die sorteneehte Vermehrung yon Ziergeh61zen und Obst- 
b~umen solltell ,,junge" basalt Triebe verwendet werdell. 
A u f  gleiche Weise ist such bei I~'orstgeh61zen vorzugehen, 
yon denen der Verfasser Betula pendula, Salix gra~di/olia, 
A lnus inca,s und die Gattung Populus erwghnt. 

Die oben aufgeffihrten Beitrgge sind kelneswegs nach 
ihrem wissensehaftliehen Wert hervorgehoben, vielmehr 
ist ihre Auswahl nach ihrer a l l g e m e i n e n  Bedeutung er- 
folgt. Die Festschrift enthglt danebell zahlreiche sehr 
wertvolle Arbeiten, die sich rail regionalen vegetations- 
kundliehen Fragen besehgftigen. 

iCfir jeden, der vegetationskundliche, pflanzengeogra- 
phische, standortskundliehe oder 6kologisehe Probleme 
bearbeitet, stellen die beiden Bgnde der AIcI~z~I~-  
Festsehrift eine wahre Fundgrube dar, deren Anschaffung 
n u t  warm empfohlen werden kann. 

Scamomi (Eberswalde) 
Der Zfichter, 25. Band 

Festschrift zum 25j~ihrigen Bestehen des G~irtnerischen Hoch- 
schulstudiums in Deutschland. Herausgegeben vom Bund 
der Diplomggrtner in Verbindung mit der Abteilung 
Gartenbau der Fakultgt ftir Landbau, Technisehe Uni- 
versit~t Berlin-Charlottenburg. Berlin: I954. Vertrieb 
dutch Paul Parey, Berlin. DlVi 4,5o. 

Der Obstbau ist in der Festschrift durch mehrere Re- 
ferate vertreten. DE HAAS bringt eillen Beitrag zur An- 
zueht von Kernobstsgmlingen, HILK~NB)IU~ER und 
Buc~LoI~ berichten fiber Entstehung und Wirkung des 
~*thylens beim Reifen des Apfels. LZEBSTER gibe einen 
l~berblick fiber M6glichkeiten zur Rationalisierung des 
obstbaulichell Pflanzenschutzes, MalVTE ulltersuchte die 
Struktur b~iuerlicher Obstwirtschaften i m  Odenwald. 
Se~UPHaN bringt weitere Ergebnisse fiber Qualitgts- 
untersuchullgen an Friichten. Aus dem Gebiet des Ge- 
miisebaues findet sich t in  Beitrag yon v: H6ssl.iN fiber 
das Wurzelwachstum einiger Gemfisearten unter llatiir- 
lichen Verhgltnissen. RIeTHIJS und GRU~EWAnD be- 
richten fiber Ergebllisse yon neuartigen Versuchen unter 
Anwendung von Wirkstoffell bei der Gurkenanzucht. 

Der Zierpflanzenanbau ist mit interessanten Beitrggen 
fiber die Cyclamenwelke von GERI~ACH und mit Ergeb- 
nissen fiber Ernghrungsversuche von PENNIIVGSF1~LD ver- 
treten. Betriebswirtschaftliche Fragen des Zierpflanzen- 
baues behandelt SCI~ALT. 

Fragen der Landschaitsgestaltung berfihrt die Arbeit 
yon tt~NTZ~N, der die Beziehungen zwischell GroBstadt 
und LandschMt an den Beispielen Berlin und Hannover 
untersuchte. Den Gartenbau allgemein interessierende 
Themen brillgen KOm% der morphologisehe und stoff- 
wechselsphysiologjsche Untersuchungen an Nektarien 
durchffihrte, nnd QUADT, der fiber M6glichkeiten und 
Grenzen der Polyploidie-Ztichtung referiert. 

WiU mail Sinn ulld Zweek der Festschrift im vollen 
Umfang erfassen, so genfigt es llicht, allein den wissen- 
schaftlichen Weft der I4 Fachreferate hervorzuheben. 
Eill Bliek auf das Inhaltsverzeichnis ergibt, dab alle 
unsere bekannten Fachvertreter des Gartenbaues den 
,,Diplomggrtner" vor ihre sonstigen Titel gestellt haben. 
Dies geschah wohl in der Absicht, dem Leser zu zeigen, 
daft der Diplomggrtner auf dem bestell Wege ist, die viel- 
fgltigen Sondergebiete des Gartenbaues wissensehaftlich 
zu durchdringen. Die Festschrift beweist, dab in den 
ersten 25 Jahren des Bestehens dieser Forschungsrieh- 
tung scholl beachtliche, such far andere Gebiete des 
Pflanzenbaues richtungweisende Arbeit geleistet worden 
ist. Friedrich (Halle) 

GERTRAUD FREUDENBERG und RUDOLF GAESAR, Arznei- 
pfianzen. Anbau und Yerwertung. i .  Aufl.  Berlin: P. Parey 
1954. 204 S., 63 Abb., 6 Tab. Gebundell DM 16.8o. 

Ill letzter Zeit sind mehrere Bficher erschienen, die den 
Anbau ulld die Verwertullg von Arzneipflanzen bert ick-  
sichtigen. Denlloch dart betont werden, dab dieses Werk 
keineswegs fiberfltissig ist. - -  Die Einfiihrung gibt eillen 
Einblick in die Geschichte, die heutige Verbreitung und 
die wirtsehaftliehe Bedeutung des Arzlleipflanzenanbaues 
ill Deutschland. In einem allgemeinen Teil werden die 
Grundlagell far die Kultur der Heilpflallzen besprochen. 
Es wird zum Ausdruek gebraeht, dab jede Art, ent- 
sprechelld ihrer Herkunft, eigene Klima: und Bodell- 
ansprfiche besitzt. Hier linden sieh auch generelle Hin- 
weise ffir die Ernte der einzelnen Pflanzenteile. Weiter- 
hin werden die Illhaltsstoife und deren therapeutischer 
Anwendungsbereich erlgutert. Im tIauptteil  wird auf die 
wichtigsten Artell ngher eingegangen. Sie sind nach den 
genutzten Teilen zu Gruppen zusammengefaBt und hier 
alphabetisch geordnet. Die Kenntnis der Pflanzen wird 
im weselltlichen vorausgesetzt, bei einigen Artei1 weisen 
Zeichnullgen auf charakteristische Merkmale hill. Die 
fibersichtliehe Beschreibung enthglt Familiellzugeh6rig- 
keit, Drogenbezeichnung, Inhaltsstoffe, Herkullft, An- 
baugebiete, Lebensalter, Boden- und Klimaanspriiche, 
Fruchtfolge, Dfingung, Anbautechnik, Schgdlinge, Weiter 
behandlung der geernteten Teile, Ertrag, Zuchtziele, wo- 
bei die Anb~/utechnik, illustriert durch eine IReihe Ab- 
bildungell und Skizzen, entsprechend der Aufgaben- 
stellung, den breitesten Raum einnimmt. AnschlieBend 
wird auf die Haltbarmaehung nach der Ernte, die Wirt- 
sehaftliehkeit und endlieh auf die Aufgaben der Heil- 
pflanzenztiehtung etwas ngher eingegangen. Eill aus- 
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fahrliches Sachregister erm6glicht eine sehnelle Often- 
tierung. Das Literaturverzeietmis zeigt, dab ein umfang- 
reiehes Schrift tum ausgewertet wurde. 

Das Buch ist in erster Linie eine Anleitung, doeh finder 
man aueh eine Anzahl anderer interessanter ttinweise, die 
mit dem Anbau und der Verwertung der  Arzneipflanzen 
nieht in direkter Verbindung stehen. Far  die langj/ihrigen 
praktischen Erfahrungen der Verff. sprieht die Erkenntnis, 
,,dab auch die eingehendste und ausffihrliehste Beschrei- 
bung der KulturmaBnahmen dem Arzneipflanzenbauer 
eigene Beobaehtungen und Erfahrungen nicht ersetzen 
kann".  Hierifir haben sie abet ein sehr wertvolles Hilfs- 
mittel geschaffen. S. Danert (Gatersleben) 

MANUEL GADEA: Trigos espa~otes. X I I I  u.  453 Seiten, 
xr Textiiguren, 80 Taleln. Instituto nacional de in- 

vestigaciones agron6micas. Madrid 1954. Preis: 225 ptas. 
Der Weizen ist in Spanien seit langem die wichtigste 

I(ulturpflanze der Landwirtschaft. Vor allem infolge der 
reichen orographisehen und klimatologisehen Gliederung 
des Landes bei relativer Isolierung der verschiedenen 
Ar~baugebiete voneinander gibt es in Spanien eine grol3e 
Zahl yon Landsorten, die aber jetzt infolge des Ein- 
dringens neuerer Anbaumethoden und der Verbesserung 
der Verkehrsverhgltnisse mehr und mehr yon neuen 
Zfichtungen verdrgngt werden. Verf. ist seit Jahren be- 
maht,  in Madrid die alteu Landsorten soweit wie m6glieh 
zu sammeln. Dabei wird daffir gesorgt, dab diese Soften 
aueh in ihren Ursprungsgebieten im Feldanban erhalten 
bleiben. 

In dem vorliegenden Band werden nun die so erfal3ten 
Landsorten naeh ihren morphologischen und physio- 
logisehen Merkmalen und ihren besonderen landwirt- 
schaftlich wichtigen Eigensehaften beschrieben. Die ver- 
wendeten Merkmale sind in einem einleitenden I~apitel 
besprochen. In der Anordnung der Sorten, der Um- 
grenzung der Arten und der Unterscheidung morpho- 
logiseher Varietgten wird das System yon KOERNICKE mit  
den Abgnderungen yon PERCIVAL bzw. VAVILOV und 
FLACKSBE~aE~ zugrunde gelegt, das im zweiten Kapitel 
dargestellt ist. Neuerdings vorgenommene nomenkla- 
torisehe Vergnderungen (z. B: bei SCmE~ANN, MANS- 
FELD) sind dabei noeh nicht berfieksichtigt. Beschrieben 
werden unter T. vulgare ( =  aestivum) 3m9 Landsorten, 
unter T. compactum i, T. @ella 7, T. durum z56, T. 
lurgidum 54, T. polonicum 2, T. dicoccum 9 und T. mono- 
coccum 9. Dabei sind innerhalb jeder Art  Obersichten der 
in Spanien vertretenen Variet~ten und Bestimmungs- 
sehifissel far die Sorten jeder Varietgt gegeben. Das 
letzte Napitel enthglt eine Ubersicht der Sorten naeh  
ihrer geographisehen u 

Zweifellos ist das Werk eine wertvolle Grundlage far die 
spanische Weizenzfichtung, zugleieh ist es aber aueh ein 
wesentlieher Beitrag zur Kenntnis der Mannigfaltigkeit 
der Weizen der Welt. 17. Mans/eld (Ga~ersleben) 

W. HOLZ und B. LANGE, gortschritte in der $cMidlingsbe- 
k~mpfung. Schriftenreihe der Landwirtschaftskammer 
Oldenburg, Wirtschaftsberatungsdienst.  I~Ieft 4, drit te,  
neubearbeitete und erweiterte Auflage. Oldenburg: 
Verlag PraMs und Forschung r955. z42 S., 12 Abb., 
14 Tab. Brosehiert DM 2,5 o. 

Die in weiten Kreisen bekannt gewordene Brosehare 
,,Grundlagen und Fortsehri t te  in der chemisehen SchXd- 
lingsbek~mpfung", yon der zwei Auflagen verlegt wurden, 
ist yon den Verff. unter dem neuen Titel in der drit ten 
Auflage herausgegeben worden. Diese neue Auflage 
wurde nicht nur dem derzeitigen Stand a n g e p a B t -  die 
inzwischen auf den Markt gekommenen Wirkstoffe wur- 
den aufgenommen, ihr Einsatz in der Landwirtsehaff~ im 
Gartenbau, i n  der Forstwirtschaft  und im Vorratsschutz 
berfieksiehtigt und die neuesten Erkenntnisse fiber den 
Wirkungsmeehanismus verwertet  --  der StoH wurde 
aueh durch Aufnahme der Mittel gegen Vorrats- und 
Materialseh~dlinge, gegen Nagetiere, gegen hygienisehe 
Sch~dlinge und gegen ttolzzerst6rer wesentlieh erweitert.  
- -  Nach allgemeinen Ausfahrungen fiber die amtl iche 
Mittelprfifung und naeh einer Zusammenstellung und 
Erkl~rung der wiehtigsten im Rahmen der Seh~idlings- 
bek~mpfung gebr~iuchlichen Faehausdrficke folgen aus- 
ffihrliehe Angaben fiber die Wirkstoffe der zur Zeit ge- 
handelten Pr~parate in der 1Reihenfolge: Fungizide, In- 

sektizide, Akarizide, Insektizide zur Winterspritzung, 
Herbizide, Rodentizide, Mittel gegen Vorrats- und 
Materialsch/idIinge, Holzschutzmittel,  Mittel gegen Ge- 
sundheitssch~diingel E i n  Kapitel ist den Wuchsstoffen, 
die im Gartenbau Verwendung finden, gewidmet ; im  An- 
schlufl an die Behandlung der Insektizide zur Winter- 
spritzung werden allgemeine Angaben fiber diese Be- 
k~mpfungsmaflnahme gemaeht. Ffir jeden Wirkstoff 
werden die chemisehe Zusammensetzung, die Anwen: 
dungsform, der Anwendungsbereich sowie besonders zu 
beaehtende Vorschriften angegeben. In Tabellenform 
werden darfiber hinaus noeh einmal der Wirkungsbereich, 
die chemische Zu.sammensetzung einschlieBlieh der Struk- 
turformeln, die Wirkung auf Bienen, die akute Giftigkeit 
ffir Warmblfiter und ffir die Rodentizide die Gebrauehs- 
dosis aufgeffihrt. Diesen sehlieBt sich die Mischtabelle der 
Biologisehen Bundesanstalt far Land- und Forstwirt-  
sehaft an. Als Anlagen sind beigefagt: eine Eingrup- 
pierung der Pflanzenschutzmittel in die Giftabteilungen 
des Giftgesetzes, die bei der Anwendung giftiger Pflanzen- 
sehutzmittel  zu beachtenden Mal3nahmen, die erste Hilfe 
bei Vergiftungen dutch Pfianzensehutzmittel,  geordilet 
nach Wirkstoffen, die Verordnung fiber bienenseh~idliche 
Pflanzensehutzmittel und VerhaltungsmaBregeln Ifir den 
Imker. - -  Die far jeden Wirkstoff gegebenen Hinweise 
fiber eine phytot0xisehe Wirkung sind zu begraBen, es 
muB abet bedauert  werden, dab die ThiophosphorsXure- 
ester als ,,v611ig ungef~hrlich" ffir Pflanzen bezeiehnet 
werden, und dab ffir , ,Systox" angegeben wird, dab 
Pflanzensch~digungen bisher nicht beobaehtet  wurden, 
obwohl gegenteilige Befunde fiber phytotoxisehe Wir- 
kung unter bestimmten Bedingungen bekannt sind. --  
Die Verff. betonen in ihrem Vorwort, dag sie den mit  der 
Materie nieht , ,hauptamtlieh" Besch~ftigten einen Uber- 
bliek geben wollten, sie sind damit  zweifellos zu besehei- 
den, ihre Brosehfire gew~ihrt nicht nut  den Kreisen, ,,die 
in der Beratung t~itig sind" einen Einbliek und gibt nicht 
nur den ,,interessierten Kreisen aus Naehbardisziplinen 
eine sehnelle InformationsmSglichkeit",  sondern ist 
darfiber hinaus far jeden Faehmann eine wertvolle Unter- 
lage. H.-W. Nolte (Aschersleben) 

B. LINDQUIST: Forstgenetik in der schwedischen Waidbau- 
praxis. Radebeul und Berlin: Neumann I954. 2. Auflage, 
156 S., 67 Abb. Halbleinen DM 9,5 o. (Herausgegeben 
und mit  einem SehluBwort von E. ROI~MEI)ER, Mfinehen). 

Vorstehendes Buch, das bereits 1946 in schwediseher, 
1948 in engliseher und I95zerstmalig indeutscher Spraehe 
erschien, riehtet sieh in erster Linie an die Praxis. 

Jahrhunderte w~hrende Sortimentshiebe, die jeweils 
die st~irksten, I/ingsten, geradesten und astreinsten St~mme 
entnahmen, haben in den dichter besiedelten sfid- und 
mittelschwedischen Gebieten sowie an dem nordschwe- 
dischen Kfistenstreifen zwischen G/ivle und Haparanda 
zu einer offensichtliehen Degeneration der W~Ider geffihrt. 
Dies gilt besonders ffir Kiefer, Eiche und Birke. Wahl- 
lose Saatgutgewinnung nnd -verwendung (Samenernte in 
heruntergewirtschafteten Bestfinden, Anb.au ungeeigneter 
Provenienzen) sind als weitere wesent!iche Ursachen einer 
Leistungssenkung des Waldes anzusehen. Diese rfick- 
i/iufige Bewegung muB aufgehalten und --darfiber 
hinaus -- ganz allgemein eine zfichterisehe Verbesserung 
forstlicher Werteigenschaften angestrebt werden. Dies 
ist m6glich, wenn sich der Waldbau die, wenn auch noch 
Ifickenhaften Kenntnisse fiber die natfirliche Formenman- 
nigfaltigkeit der Waldb~iume zunutze macht. 

Die in dieser IRichtung bis aui weiteres wesentliehste 
MaBnahme wird in einer iReorganisierung der forstliehen 
Saatgutgewinnung und -verwendung gesehen. Erstere 
ist nut auf die ph~inotypisch besten Best~inde des Landes 
zu konzentrieren. Voraussetzung Jar eine planm~Bige 
Durchfiihrung dieses Vorhabens ist die kartographische 
l;rfassung der Samenbest~nde, die bereits in Norrland und 
Nordsvealand durchgeffihrt wurde. Hierbei erfolgt eine 
Einteilung in ,,Plus-, Normal- und Minus-Gebiete". Ent- 
scheidend ffir die Klassifizierung der Samenbest/inde ist 
ieweils der iknteil der erwfinschten bzw. unerwfinschten 
Ph~notypen in der Population (bei der Kiefer geh6ren z. B. 
zu ersteren waehsige, schmalkronige, s Typen, 
zu letzteren breitkronige, starkastige B~iume). Die Ein- 
sch~tzung stfitzt sich auf Bestandesanalysen (Ausz~hlung 
der einzelnen Typen). Die ]~rnte erfolgt am stehenden 
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Stamm mit Hilfe yon Leitern. In den ,,Normalbest~nden" 
wird aush am liegenden Stamm geerntet, die ,,Minusgebie- 
re" sind yon der Samenernte ausgeschlossen. (Obigem 
Verfahren entspricht im Prinzip die seit Oktober I953 
in der DDR angelaufene ,,Anerkennung der Forstsaat- 
gutbest~nde"). 

Beerntungswiir dige Best Xnde, besonders,,PlusbestXnde" 
sind nicht in allen Teilen des Landes vorhanden. Es er- 
gibt sich die Frage, in welchen Grenzen eine Verschie- 
bung der verschiedenen Nlimarassen einer Art m6g- 
lich ist. Im iibrigen ist noch folgendes zu beachten : Nicht 
in alien F~llen ist die autoshthone Rasse aush die lei- 
stungsfXhigste und forstlish wertvollste. Ein markantes 
Beispiel daffir, dab es Ausnahmen gibt, bietet die hin- 
sichtlieh Wuchsleistung /iberlegene ,,deutsche Fishte"  
in siid- and mittelsshwedisshen Anbaugebieten. Unter- 
sushungsn iiber die M6glichkeit der Leistungssteigerung 
durch Einfiihrung geeigneter t(limarassen werdsn auf 
breiter Basis durshgefiihrt. 

Verf. sieht eine weitere; SofortmaBnahme zur ziichte- 
rischen Verbesserung des Pflanzenmaterials in einer 
fdihsn Massenauslese im Namp. Soweit es sish hierbei 
um eine Auslese auf Wfichsigkeit handelt (der in Schwe- 
den auf Grund scheinbarer Erfolge ENANnERs ViM Zeit 
geopfert wurde), m~issen wit die ZweckmXBigkeit dieses 
Verfahrens bezweifeln. 

I m  Kapitel 4 werden ,,Langfristige MaBnahmen zur 
Veredlung tier W~lder" behandelt. Der j~hrliche Mindest- 
bedarf der schwedischsn Forstwirtschaft an Nadelholz- 
samen (Fichte und Kiefsr) betr~gt 6o t. Diese Menge 
kann aus den beerntungswiirdigen Best~nden nicht an- 
n~hernd beschafft werdsn. Verf. sielat die einzige M6g- 
lichkeit einer nashhaltigen Versorgung mit hochwertigem 
Saatgut in der Anlage yon Samenplantagen, deren Prin- 
zip in folgendem besteht: Phiinotypissh hervorragsnde 
B~iume werden vegetat iv verlnehrt (fast aussshlieBlich 
durch Pfropfung) and die Xlone in einer vor unerwiinschter 
Fremdbest~ubung isolierten Plantage ausgepflanzt, wo 
sie sich untereinander best~uben (s. ,,Polycross" der 
I{ulturpflanzenzfichtung). Auf weitere technisshe und 
organisatorisshe Einzelheiten kann bier nicht eingegangen 
werden. 

Hinsichtlich der Ertragsf~thigkeit derartiger Plantagen 
kommt Verf. auf Grand yon Feststellungen, die SYRAC~- 
LARS~ in D~inemark und der Initiator des Plantagen- 
Gedankens in Schweden, H o ~ R  J E ~ s ~ ,  an einzelnen 
Pfropflingen getroffen' haben, zu Zahlen, die yon anderen 
schwedisshen and yon dsutssheu Forsshern als zu opti- 
mistisch angesehen werden. Bei vollproduktiven Kiefern- 
und Fishtensamenplantagen reehnen Verf. und J~s~zr  
mit 5 ~ kg/ha ! 

Hinsichtlich der in der Plantage aufzunehmenden An- 
zahl yon Klonen folgt Verf. ebenfalls der Auffassung 
J~Ns~Ns, dem es geniigt, wenn die Pfropflinge von 6- - io ,  
nach ssharfem Mal3stab ausgelesenen ,,Eliteb~umen" zur 
wechselseitigen Befruchtung gebrasht werden. DJeser 
Vorschlag hat die Kritik prominenter schwedischer Gene- 
tiker ausgel6st, die in der Verwendung einer s O geringen 
Klonzahl die M6glichkeit einer gef~hrlichen Verarmung 
des Gsnbestandes erblisken. Ganz fraglos sind diese Be- 
denken zun~tchst berechtigt, und sie verlieren dadurch 
nicht an Gewicht, dab sie nash Auffassung des Verf. 
,,theoretissh schwash fundiert and ohne praktische Be- 
deutung" zu sein scheinen. 

Mit einer Erh6hung der Klonzahl auf 2o bis 3 ~ je Plan- 
tags ergibt sich bei der Nacbkommenschaftspriifung der 
Ausgangsbgume allerdings --  wie mit Reeht betont wi rd- -  
sin wesentlish h6hersr Arbeitsaufwand. Die Prtifung 
wird aber nut  dann ,,praktissh undurshfiihrbar",  wenn 
man, wie bier beabsiehtigt, die Kombinationsei'gnung der 
Ausgangsbgume dutch ,,reziproke" (also diallele) Kreu- 
zungen feststellen will. Es ist nicht m6glich, auf die Pro-. 
blematik der forstliehen Nachkolnmensshaftspriifung n gher 
einzugeben. Verf. sehlXgt einen dreigleisigen Weg vor: 
Auswahl markant ~berlegener Phgnotypen, Prtlfung der 
vegetativen Naehkommen (ebenfalls mit Hilfe von Pfropf- 
lingen), Priifung der S~mlingsnashkommenschaft. Ist 
bei beiden Nachkommenschaften die gleiche Tendenz 
einer 1Jberlegenheit --  z. B. hinsichtlish der Wushslei- 
stung festzustellen, ist die Wahrssheinlishkeit groB, 
dab es sich bei dem ausgew~hlten Baum nisht nur um 
einen, brauchbaren Genotyp, sondern fiberdies um einen 

guten Vererber handelt. Nach Angaben des Verf. haben 
in der Wuchsleistung fiberlegene Ph~notypen auch ~iber- 
legene S~mlingsnachkommenschaften im Pflanzgartensta- 
dium hervorgebracht Diese Mitteilung muB [tberrasehen, 
da zahlreiche, yon verschiedenen Forschern durchge- 
fiihrte Nachkommenschaftspr/ifungen erkennen lasssn, 
daf3 fiberlegene Wushsleistung im h6heren Alter dureh- 
aus nisht mit hoher Wuchsleist.ung in der Jugend ge- 
paart ist. Eher das Gegenteil scheint l~ach diesen Unter- 
sucbungen die Regel zu sein! 

Auf fiber 3 ~ Seiten behandelt Verf. die bei der Aus- 
wahl der ,,Eliteb~ume" zu beaehtsnden Merkmale. Bei 
der Fichte steht in Sehweden als Zuchtziel die Erh6hung 
der Massenproduktion im Vordergrund. Die Auslese 
susht deshalb in erster Linie solche Typen zu erfassen, die 
nach H6he und Durshmesser gleichalten NachbarstXm- 
men markant fiberlegen sind. Naeh nnseren Erfahrungen 
werden derartige BXume in gleichaltrigen mitteleurop~- 
ischen Fishtenbes~c~nden nut selten gefunden. Bei der 
Birke wird eins groBe Anzahl verschiedener Wert typen 
untersshieden, die vorzugsweise dem Formenkreis der 
Sandbirke (B. vem~cosa) angeh6ren. 

Von den hervorragendsten Ausleseb~umen soll eine 
Sammlung (lebendes Archly) yon Pfropfnashkommen 
angelegt werden, um wsrtvolle Erbanlagen und Gen- 
kombinationen fiir die Zukunft sisher zu bewahren. 

Kapitel 6 behandelt die Nutzbarmaehung des Elite- 
materials, dgs nur auf besten B6den Verwendung linden 
soil. Solange man nosh gew6hnliches Saat- und Pflanz- 
gut verwandte, bat ten Mifggriffe in der Standortswahl 
in der sshwedichen Forstwirtschaft ,.keine sshwer- 
wiegenden Folgen" (. ? ?), sie werden abet ffihlbar, wenn. 
Plantagenpflanzgut benutzt wird. 

In den Ausfiihrungen des Kapitels 7 fiber den ,,Einflul3 
der rassisehen Veredlun.g auf die waldbaulichen Mal3nah- 
men" bringt Verf. seine Uberzeugung vonder  ziichterisshen 
Wirkung der naeh genetisshen Gesichtspunkten durch- 
gefiihrten Durchforstung zum Ausdruck. Die zukiinf- 
tige Verwendung yon ttoshleistungssaatgut a us Plus- 
best~nden wird die zukiinftigen Holzqualit~ten welter so 
steigern, daf3 z .B.  bei Eiehe und Birke ein ,,Wertzu- 
wachs yon IOO~o nicht nur m6glich, sondern geradezu 
selbstverst~ndlich erscheint." 

Von der Verwendung yon t~ulturmaterial aus Plus- 
best~nden verspricht sich Verf. auch bereits eine Stei- 
gerung der Massenleistung, da ja das Saatgut nut yon 
herrsshenden Bestandsgliedern gewonnen wird, ,,wodurch 
bereits eine positive Auswahl im Hinblisk auf das Wuchs- 
ve~rm6gen gewXhrleistet ist." So einfaeh liegen die Dinge 
wohl nisht ! Man darf nicht vergessen, dab es sich bei den 
ausgew~hlten Leistungstypen um resht komplizierte He- 
terozygotsn mit einer starken Aufspaltung in der Nach- 
kommenschaft handeln kann. Mit Sicherheit wird aber 
eine Steigerung der Massenleistung je Hektar auf einem 
vom Verf. erw~hnten Umweg in bestimmten FXllen er- 
zielt, so bei Niefer: Die im Hinblick auf eine Qualit~ts- 
steigerung erwiinschten schmalkronigen Typen tassen 
einen h6heren Bestoskungsgrad zu, ohne dag die indivi- 
duelle Wushsleistung beeintrXchtigt wird. Auf der an-  
deren Seite erlaubt die Vsrwendung yon schmalkronigem, 
feinastigem Material den ~bsrgang zu weiteren Pflauz- 
verbXnden. Dies bedeutet Einsparung wertvollsten Pflan- 
zenmateriaIs und Senkung der Kulturkosten. 

Es folgen dann Kostenberechnungen im Zusammeu- 
hang mit der Samengewinnung bei , ,EliteMiamen" und 
der Anlage von Samenplantagen. Sis resultieren in der 
Feststellung, dab die plantagenmXGige Samenproduktion, 
auf lange Sicht gesehen, die Kulturkosten senken wird. 

Um sine Vorstellung yon dem H6ehstpreis zu ge- 
winnen, der fiir erstklassiges Saatgut gezahlt werden 
kann, stellt Verf. Kalkulationen in Anlehnung an 
Bereshnungen ENEROT~S fiber das srzielbare Mehrein- 
kommen in FichtenbestXnden bei Verkiirzung der Um- 
triebszeit (Produktionszsit) an. Er gelangt zu der Fest- 
stsllung, dab m a n - -  bei Unterstellung eines Zinsfuges 
yon 4~ --  fiir Saatgut, das eine Herabsstzung des Um- 
triebes yon 80 auf 65 Jahre gestatten wfirde, 5oo SI~r je 
Nilogramm auf IV.- und sogar 7oo SKr auf III.  Bonit~tt 
zahlen k6nnte. Gr/513eren Wert darf man siner solchen 
Kalkulation wohI kaum beimessen! 

Im 8. Kapitel i,Volkswirtsshaftlishe Bedeutung des 
Hochleistungssaatgutes" wird eine Steigerung der Mas- 
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sen le i s tung  d u r c h  Zf ich tung  um 2 0 %  als s icher  mggl ich  
angesehen  A u s g e h e n d  yon  dieser A n n a h m e ,  k o m m t  Verf. 
zu e r t r a g s k u n d l i e h e n  Erwggungen ,  die e twas  re iehl ich  
s p e k u l a t i v  erscheinen.  W e n n  in  b e s t i m m t e n  F~l ten  eine 
2o-prozent ige  ech te  Mas s ene r t r ags s t e i ge r ung  m6gl ich  sein 
wi rd  (woran n i c h t  zu zweifeln ist),  l~Bt sic sich abe r  wahr -  
sche in l ich  n i e h t  auf  den  ger ingen  Bonit~i ten erzielen. 

I m  l e t z t e n  Kap i t e l  wird  ein l~berbl iek  fiber die E n t -  
wiek lung  der  F o r s t p f l a n z e n z f i c h t u n g  in Sehweden  gege- 
ben,  u n d  das  Sch luSwor t  RO~MEDSRS g e s t a t t e t  e inen  
, ,Ausbl iek auf  die A n w e n d u n g  fo r s tgene t i sche r  For-  
sehungse rgebn i s se  in  der  d e u t s e h e n  fors t l i chen  P r a x i s " .  

l Jber  die genet i sche  K o n s t i t u t i o n  unserer  Wa ldMiume  
weiB m a n  zur  Zei t  r e c h t  wenig. D u r c h  e ingehendes  Stu-  
d ium der Verh~iltnisse bei b e s t i m m t e n ,  z f ichter iseh  be-  
fel ts  b e a r b e i t e t e n  K u l t u r p f l a n z e n  k a n n  der  F o r s t p f l a n z e n -  
zf iehter  e inen  s icheren  G r u n d  ffir seine A r b e i t e n  gewinnen.  
So w~re z. B. eine Dar s t e l l ung  der  W i r k u n g  der  Massen-  
und  Ind iv idua laus t e se  bei F r e m d b e f r u c h t e r n  eine wert-  
volle Erg~inzung zu ob igem Buche  gewesen,  die wohl 
auch  einige F r a g e n  e twas  ande r s  h ~ t t e  b e a n t w o r t e n  lassen,  
a l s  es d u t c h  den  Verf. geschah.  

Das  B u c h  is t  ganz  u n d  gar  auf  den  Kah l sch lagbee r i eb  
im Al t e r sk l a s senwa ld  zugesehn i t t en ,  und  m a n  g e w i n n t  
den  t?;indruck, als l ieBen sich n u t  bei dieser Wi r t s cha f t s -  
fo rm fors tgene t i sehe  E r k e n n t n i s s e  fiir den  W a l d b a u  nu t z -  
b r i n g e n d  anwenden .  Es  muB u n b e d i n g t  gesagt  werden,  
dab  dies n i c h t  der  Tall  ist.  

Die B e h a n d l u n g  der  F i e h t e  k o m m t  e twas  zu kurz.  
Frag los  is t  sic - -  verg l ichen  m i t  der  I( iefer  - -  das s e h w i e -  

r i g e r e  Z u c h t o b i e k t ,  ihre  B e a r b e i t u n g  z u m i n d e s t  i~ 
D e u t s c h l a n d  desha lb  n i c h t  m i n d e r  wieht ig.  

Diese k r i t i s chen  B e m e r k u n g e n  sollen u n d  k 6 n n e n  den  
W e f t  o b e n b e s p r o e h e n e r  Schr i f t  abe r  keinesfal ls  minde rn .  
Es b le ib t  das  grol3e Verdiens~ L~DQUISTS, das ers~e 
fo r s tgene t i sehe  B u e h  he rausgegeben  und  weite  fors t l iche 
g r e i s e  m i t  gene t i s chem  G e d a n k e n g u t  f i be rhaupr  eras 
e inma l  v e r t r a u t  g e m a e h t  zu h a b e n  

H. SchiSnbach, (Tharandt/Graupa) 

ERICH M(JHLEi unter Mitarbeit yon G.FRIEDRIGH, Kartei fiir 
Pflanzenschutz und Sch~dlingsbek~mpfung, Lieferung 2. Leip- 
zig: S. Hirze l  1955. 45 K a r t en .  DM 4,50. 

Die 2. L ie fe rung  der  . . P f l a n z e n s c h u t z k a r t e i "  u lnfaBt  
44 K a r t e n  sowie emen  N e u d r u c k  (Krau t -  u n d  Knol len-  
fiiule der  I (ar toffel)  e iner  be re i t s  in  der  i. L ie fe rung  er- 
s c h i e n e n e n  Kar te .  E n t h a l r e n  s ind die umfangre i chen  
Bes t immungs t abe~ l en  ffir G la t t ha fe r ,  Goldhafer  Strauf3- 
gras. Fu t t e rg rXser  sowie Raps  u n d  R/ibsen.  Die we i t e ren  
t ( a r t e n  umfassen  ve r sch iedene  Ob jek te  (Obst,  Gemfise 
Getre ide .  Haekf r f i ch te .  01pf lanzen  u . a . / .  Der  T e x t  
b r i n g t  in e r f reu l ieher  Kflrze alles N e n n e n s w e r t e  fiber 
S y m p t o m a t o l o g i e ,  Biologic u n d  B e k ~ m p f u n g  der  I~rank- 
he i t se r reger  u n d  Sch~dl inge Die Z e i e h n u n g e n  (R. H ~ -  
SCHXL) erg~inzen den  T e x t  u n d  s ind m i t  A u s n a h m e  der  
D 6 r r f l e e k e n k r a n k h e i t  des Hafe rs  als gu~ zu beze iehnen .  
In  der  b e a n s f a n d e t e n  Z e i c h n u n g  k o m m t  das ta ts i ichl iche  
Id rankhe i t sb i ld  n u r  u n v o l l k o m m e n  zum Ausdruek .  Auch  
in  dem Ne udruck  der  K r a u t -  u n d  Knollenf~iule h~ t t e  man  
sich bei der  n i c h t  a u f g e s c h n i t t e n e n  Knolle  eine Dars te l -  
lung  gewfinseht ,  die dem  tats~iehl iehen S a c h v e r h a l t  besser  
R e c h n u n g  ge t r agen  h&tte. Zu erw~tgen b le ib t ,  ob  m a n  
n i e h t  d e m  N a m e n  Ge t re ideb lumenf l i ege  gegenfiber  Brach -  
fliege den  Vorzug geben  sollte,  zumal  h e u t e  in  Deu t sch -  
land  die Brache  zur Bedeu tungs lo s igke i t  h e r a b g e s u n k e n  
isk, ein gleiehes gi l t  ftir Rfiben~ilehen im Vergleich zu 
R f i b e n n e m a t o d e .  Bei den  B e k ~ m p f u n g s m a a n a h m e n  des 
Rapse rd f lohes  wird das yon  NoL'r~ en twieke l t e  Be- 
k ~ m p f u n g s v e r f a h r e n  (Auss t reuen  yon  H e x a m i t t e l n  vor  
der  A u s s a a t  u n d  I laches U n t e r b r i n g e n  derselben)  ve rmiBt ,  
das heure  als das  einzig s lchere B e k i i m p i u n g s v e r f a h r e n  
zu ge l ten  ha t .  E b e n s o  di i r f te  es k a u m  noeh  n o t w e n d i g  
sein,  be im Rapsglanzk~ifer  auf  die V e r w e n d u n g  des Tang-  
aera tes  h inzuweisen ,  das e inmal  in seiner  W i r k s a m k e i t  
d u t c h  die m o d e r n e n  s y n t h e t i s e h e n  K o n t a k t i n s e k t i z i d e  
t iberhol t  i s t  und  auBerdem kaum noch  in der  P rax i s  an- 
get roffen  wird.  Bei  der  R f i b e n b l a t t w a n z e  soll te man  n i c h t  
ledigl ich yon  Wanzenkr~ iuse lk rankhe i~  spreehen,  sonde rn  
die deu t sche  W a n z e n k r X u s e l k r a n k h e i t  yon  a n d e r e n  n i c h t  
v e r w a n d t e n  K r a n k h e i t s e r s c h e i n u n g e n  abgrenzen .  N ich t  
be igepf i i ch te t  werden  k a n n  dem Verf., wenn  er sehre ib t ,  

dab  diese K r a n k h e i t  neue rd ings  in die R f ibenbaugeb i e t e  
Mit te l -  u n d  W e s t d e u t s e h l a n d s  e i n g e d r u n g e n  ist.  Diese 
K r a n k h e i t  feh l t  n a e h  wie vor  in  den  e igen t l i ehen  Rf iben-  
a n b a u g e b i e t e n  der  B6rde  u n d  is t  in  der  B u n d e s r e p u b l i k  
ledigt ich in  Tei len Niedersaehsens  zu f inden,  i m  f ibr igen 
M i t t e l d e u t s c h l a n d  t i aben  s ich n u t  unwesen t l i che  Kor rek-  
t u r e n  gegenfiber  dem fr f iherem Verb re i t ungsgeb i e t  er -  
geben.  - -  Die vor l iegende  Kar t e i  wi rd  in v ie len  F~illen 
zu e inem wesen t l i chen  Heifer  werden  k6nnen .  Man  wird  
sic g e m  als R a t g e b e r  b e n u t z e n  in den  Kre i sen  der  l and-  
w i r t s cha f f l i ehen  und  g~r tne r i schen  Praxis ,  ebenso  wie 
der  P f l a n z e n s e h u t z w a r t ,  der  P f l a n z e n s e h u t z t e e h n i k e r  
und  die P f l a n z e n s c h u t z i n s t i t u t e  sick ib re r  b e d i e n e n  wet-  
den. Klinkowski (A schersleben) 

P. PELSHENKE: Neumann - -  Pelshenke, Brotgetreifle unfl 
Brot. Ffinfte,  n e u b e a r b e i t e t e  Auflage. H a m b u r g  u. Ber l in :  
P a u l  P a r e y  1954. 622 S. 21o Abb.  zahlre iehe Tabe l len  
g e b u n d e n  DM 76, --. 

Nach I , - j~ihriger  Pause  l iegt  das bekann te ,  yon  M. P. 
NE~T~ANN t begrf indete  S t a n d a r d w e r k  in neuer ,  yon Prof.  
PBnSHENIr dem 'Lei ter  der  Bundes fo r s eh lmgsans t a l t  
ffir G e t r e i d e v e r a r b e i t u n g  in Detmold ,  besorg te r  Auflage 
vor. Rein  ~iul3erlieh un te r sche ide t  sieb das Bueh  durch  
seinen gr6Beren und  f ibers ieht l iehen Druck  a n g e n e h m  
yon se inem le t z t en  Vorg~inger. In  der  Gl iederung  des 
Buehes  s ind keine wesent l iehen  ~ n d e r u n g e n  gegen frfi- 
here Auflagen festzustel len.  Der Stoff  i s t  s t raf fer  gefaBt, 
Unwesent l iches  weggelassen, und  erforder l iche Erg~in- 
zungen  sind, dem heukigen S t a n d  der Techn ik  und  For -  
s ehung  en t sprechend ,  eingeffigt  worden.  Das W e r k  r e i h t  
s ich d a m i t  wieder  wfirdig in die Gruppe  der  f f ihrenden 
und  i n t e r n a t i o n a l  a n e r k a n n t e n  Faehb i i ehe r  ein. 

Das Bueh  b e h a n d e l t  alle P h a s e n  der  B r o t b e r e i t u n g  
sowie alle Fak to ren ,  die ffir die G e t r e i d e b e h a n d t u n g  oder  
-verarbeikung zu Bro t  yon EinfiuB sind. angefangen  yon 
der Gesehichte,  Kul tur ,  Zfichtung,  B e w e r t u n g  und  den  
K r a n k h e i t e n  des Getreides  fiber den Bau  u n d  die stoff- 
l i the  Z u s a m m e n s e t z u n g  des Kornes,  der  Mah lp roduk te  
und  der  ve rsch iedenen  Bro t so r t en  fiber die e inzelnen 
P h a s e n  clef Mehl- und  Teigbere i tung,  G~irung, Loekerung  
sowie das Baeken  einschliel31ieh der  Maseh inen  u n d  Ar- 
be i t sys teme .  - -  und  nich L zule tz t  aller der jen igen  Fak to ren ,  
welehe die Baekf~higkei t  be s t immen .  Tabe l len  und  sra- 
t is t ische A n g a b e n  aus neues ter  Zeit  t ragen  zu einer wert-  
vol len A b r u n d u n g  bei. Aus ers ter  H a n d  bearbe i t e t ,  ist 
das Buch  dahe r  geeigner, al len Faeh in te ress i e r t en  auf 
dem Gebiete  der Zfichtung,  Lagerung,  Mfillerei, B~ckerei 
Baekh i l f smi t t e lhe r s t e l lung  u n d  Maseh inen technolog ie  u 
v . a .  zur  Einff ihrung,  Or ien t ie rung  und  l~bers icht  fiber 
angrenzende  Gebie te  zu dienen.  Dabei  is t  der  Vorzug 
des 'Buches ,  aueh  ffir den P r a k t i k e r  vers t i indl ieh  zu sein, 
gewahr t  worden.  

Ffir eine weitere Neuauflage wfirde die A u f n a h m e  yon 
L i t e r a t u r a n g a b e n  sehr  zu begl f i~en  seln. 

Thomas (Potsdam) 

KARL SOHARRER, Biochemie der Spurenelemente. 3. Auf- 
lage. Ber l in  und  H a m b u r g :  P. P a r e y  i955.  V I I I  404 S., 
8 farb.  Tafe ln ;  g e b u n d e n  DM 39,6o. 

Die S p u r e n e l e m e n t f o r s e h u n g  ha t  in den l e t z t en  drei 
J a h r z e h n t e n  in al ler  Wel t  e inen  de ra r t  grof3en U m i a n g  
an genornmen,  dab  viele F a e h z e i t s e h r i f t e n  ihr  m i t u n t e r  
e inen  b r e i t e r en  R a u m  w i d m e n  als der  E r 6 r t e r u n g  der  
Hauptn~thrs toffe .  Gef6rderk wurde  diese s t f i rmisehe  En t -  
wiek lung  d u r c h  die ana ly t i s che  Chemic,  die d u t c h  Schaf-  
lung  geeigneter  B e s t i m m u n g s m e t h o d e n  die Grund lage  
daffir  schuf,  u n d  d u t c h  die p r ak t i s chen  Erfolge, die sich 
aus  dieser  F o r s c h u n g s r i c h t u n g  f fir die Ern~ihrung  von 
Pf lanze .  Tier  und  Mensch  e rgaben .  T r o t z  dieses groBen 
Aufschwunges  is t  die Anfangspe r iode  der  F o r s e h u n g  k a u m  
f ibersehr i t ten ,  u n d  e rs t  a l lmXhlieh b e g i n n t  s ieh ein kla-  
reres Bi ld  yon  den F u n k t i o n e n  der e inze lnen  E lemenre  
abzuze i ehnen .  U m  so wieh t iger  i s t  es, wenn  in  e inem 
d e r a r t  im  Flul3 be f ind l i chen  Geb ie t  der  W i s s e n s c h a f t  yon 
Zei t  zu Zei t  die e r m i t t e l t e n  Einze le rgebnisse  z u s a m m e n -  
gefal3t und  ges ich te t  werden,  u m  eine Basis  ffir wei tere  
F o r s e h u n g  zu schaffen.  Diesen Zweek verfolg~ das ]e tz t  
in 3. Auflage vor l iegende  Werk .  dessen besonde re r  W e r t  
da r in  bes t eh t ,  dab  es alle S p u r e n e l e m e n t e  ur~abhSmgig 
yon  ih r em W e r t  ffir die pf lanzl iehe  oder  t ie r i sche  Er-  
n~ihrung geschlossen in e inem B a n d e  umfaBt .  I n  referie- 
r ender  Weise werden  an  H a n d  des e insehl~gigen Sehri f t -  
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turns und unter Ausnutzung der umfangreichen Erfah- 
rungen des Verfassers auf diesem Gebiete in alphabe- 
fischer Folge die einzelnen Spurenelemente abgehandelt. 
Gegenfiber der 2. Auflage, die vet  i I  Jahren ersehien, 
haben viele der neuesten Arbeiten Aufnahme gefunden 
und das Bueh um ein Drittel'seines Umfanges erweitert, 
obwohl es naeh Aussage des Verfassers nicht mehr m6g- 
lich ist, .alle Nrbeiten wiederzugeben. Die Literatur- 
angaben belaufen sieh ietzt auf 26oo Titel. Neu ist ferner 
die flbersichtliehere Unterteilung in zwei t laupttei le:  Die 
Bedeutung der Spurenelemente ffir Boden und Pflanze 
und andererseits far die tierisehe und menschliche Ern~h- 
rung. BegrfiBeDswert ist auch die Einsehaltung.kurzer 
Zusammenfassungen naeh diesen beiden Hauptkapiteln 
und farbiger A_bbildungen yon Mangelerseheinungen an 
Kulturpflanzen. 

Alle, die in Forschung oder in PraMs mit dem Spuren- 
elementproblem in  Berfihrung kommen,  werden es dem 
Verfasser danken, dab er es noehmals unternommen hat, 
zusammenzufassen, w e  bet der ins UnermeBliehe ange- 
schwollenen verstreuten Spezialliteratur eine ~dbersieht 
kaum noeh m6glich ist. Michael (Jena) 

N.M. SISSAKJAN, Die fermentative Aktivit~it der protoplas- 
matischen Strukturen. Berlin: Akademie-Verlag I 9 5 4 ,  86 S., 
m.  5 7 A b b .  Geb .  D M  9. . 

In dem vorliegenden Buch wird in der Hauptsaehe ein 
Uberblick 5bet die yon OPARIN, KURSANOW, SISSAKJAN 
und seinen Mitarbeitern durehgeffihrten Untersuchungen 
tiber das Fermentsystem der Plastiden gegeben. Als Ein- 
leitung ist eine weltansehaulieh begrfindete Betraehtung 
fiber die Bedeutung bioehemischer Vorg~nge ffir das 
Leben und ein kurzer AbriB der historischen Entwieklung 
unserer Kenntnisse dieser fundamentalen Prozesse voran- 
gesehiekt. Hierbei wird insbesondere auf die Verdienste 
yon A. N. BXCH als Begrfinder der sowjetisehen Bio- 
chemie hingewiesen, und der Verfasser kommt zu dem 
SehluB, ,,dab nut in den Arbeiten sowjetischer Bio- 
ehemiker zum ersten Mal in vollem Umfang die Fermente 
als die notwendige Voraussetzung dargestellt wurden, um 
den Stoffweetisel im lebenden Organismus untersuehen 
und die chemisehen Prozesse bet der Verarbeitung des 
Rohmaterials yon Pilanze und Tier steuern zu k6nnen." 
{S. 9/Io.) 

Bet den Untersuchungen fiber die Plastiden werden 
zwei Etappen unterschiedefi: in der ersten wurde ver- 
sucht, die Eigenschaiten der Plastiden innerhalb der 
Zellen zu ermitteln, die zweite ist dutch die-Analyse iso- 
lierter Plastiden.auBerhMb der Zelle charakterisiert. An 
isolierteh Chlor0plasten der BlOtter und Leukoplasten 
der Wurzeln yon Zuekerrfiben sind atteh die meisten 
Untersuchungen y o n  SISSAKJAN und Seinen Mitarbeitern 
ausgeifihrt. Die morphologisehen Verhgltnisse werden 
hauptsXehlich an elektron-enmiI~roskopisehen Aufnahmen 
yon Sehmierprgpararen beurteilt, die leider nicht framer 
fiberzeugend sind. M0derne  Dfinnsehnittmethoden dfirf- 
ten noeh klarere Ergebnisse liefern., Es wird festgestellt, 
dab wenn die Ubersetzung das Original richtig wieder- 
gibt 7~ ,,die Plastiden assoziierte GranuIa vorsteIlen, die 
im nativen Zustand yon ziemlieh kompakter Masse sind" 
(S. 16), nnd dab (entgegen den elektronenmikroskopischen 
Befunden anderer Autoren) die Granula der Chloro- 
plasten ,,ihrer Gr6Be nach bedeutend hinter den Granula 
der Chromoplasten der M6hren" zurfiekstehen (S. I6). 
Dutch ehromarographische AnMyse wurden 17 bekannte 
Aminosguren (Asparagin, Glutamin, Glykokoll, Alanin, 
Valin, Leucin, Serin, Threonin, Oxyprolin, Prolin, Tyro- 
sin, Phenylalanin, Histidin, LyNn, Arginin, Zystin-Zy- 
stein und Methionin) sowie zwei noch nieht identifizier- 
bare Stoffe in den Leukoplasten der Zuckerrfibe naeh- 
gewiesen. Es wurde ferner festgestellt, dab in tier Plasti- 
denfraktion fiberrasehend viei Fermente enthalten sind; 
in den Chloroplasten wurden Peroxydase, Polyphenol- 
oxydase, Cytoehromoxydase Phosphorylase, Phosphor- 
glueomutase, Proteasen, und Dehydrasen gefunden. In 
Leukoplasten und Chromoplasten wurden Amylase, In- 
vertase, Cytochromoxydase, Phosphorylase, Proteasen 
und Dehydrasen naehgewiesen. Diese Fermente sind an 
das aus Lipoproteiden bestehende Stroma gebunden und 
k6nnen dureh Autolyse, Temperaturwirkung, t~ntw~sse- 
rung, osmotisehe. Einwirkung u .a .  in Freiheit gesetzt 
werden, ~tndern dabei aber ihre Aktivit~t.  Festigkeit und 

Art der Bindung der Fe~mente ist ffir ihre physiologische 
Wirksamkeit  malBgebend. Als wesentliehes Ergebnis wird 
gefunden, dab tier Fermentgehalt der Plastiden im Laufe 
der ontogenetisehen EntwieMung weitgehenden Schwan- 
kungen unterworfen ist - -  es maeht  den Eindruck, als ob 
Fermente yon der Wurzel naeh dell Bl~ttern und um- 
gekehrt verlagert werden und dab damit  Hand in Hand 
aueh morphologisehe _;inderungen in den Plastiden er- 
folgen. Insbesondere wird fiber Ver~nderungen der 
Granastruktur berichtet, und es wird auf eine dauernde 
Bef~higung zur Neubildung yon Granen gesehlossen. Die 
Fermentakt ivi t~t  ist am h6chsten bet Gegenwart groBer 
Grana, w~hrend inaktive Chloroplasten nur kleine Grana 
besitzen, Der Fermentbestand ist auch je naeh der 
physiologisehen Funktion der Plastiden versehieden: die 
zuekerspeiehernden IRfibenplastiden weisen z. B. eine viel 
gr6Bere InvertaseaktivitXt auf als die Nmyloplasten der 
Kartoffel. Es werden gchlieBlich Beobaehtungen fiber die 
Cytoehromoxydaseaktivit~t  an Naehkommen yon ge- 
pfropften Tomaten mitgeteilt,  die auf eine gegenseitige 
Beeinflussung yon Unterlage und Reis sehlieBen lassen, 
die sieh noch in der 7. Generation maniiestiert. Leider 
sind gerade bet diesen wiehtigen Versuehen keine An- 
gaben fiber den Umfang des Beweismateriales gemacht,  
Ganz allgemein werden die Plastiden als ein Depot von 
Biokatalysatoren betraehtet, die im Laufe der onto- 
genetischen Entwieklung ie nach den weehselnden Be- 
dfirfnissen in zweekm~13iger Weise in den Stoffweehsel 
eingreifen, und-es  wird angenommen, dab hierbei ein 
Weehsel der Bindung und Freisetzung der einzel'nen Kom- 
ponenten als Ursache anzusehen ist. 

Die ~3bersetzung ist leider manehmal nieht ganz glfiek- 
Itch, u n d e s  ,bestehen Zweifel, ob tier Sinn des Originals 
framer riehtig wiedergegeben ist. So ist es beispielsweise 
wohl auch zu verstehen wenn S. 13 gesagt wird, dab 
NoAcK 1927 die Ergebnisse yon LJUmM~NI~O (1932) be- 
stStigt habe. Metzmr (Gatersleben) 

Ver6ffentiichungen der Bundesanstalt for alpine Landwirt- 
schaft in Admont, Hefte 8 und 9, Wien: Springer 1953 und 
1954. ~59 und 74 Seiten, 55 Tabellen, 68 graph. Darstel- 
lungen, 24 Bilder; broschierr DiXl 7,--  und 3,5o. 

68% der landwirtsehafkliehen Nutzfl~che 0sterreiehs 
dienen der Futtererzeugung als Wiesen, Weiden und 
Almen. lhre Ernten und Ertr~ige naehhaltig zu steigern, 
ist eins der Hauptanliegen tier Admonter Bundesanstalt 
ffir alpine Landwirtsehaft. Im vorliegenden 8. Heft 
teilt F. ZOl~x die Ergebnisse seiner zu diesem Zweek an- 
gelegten langj~hrigen Versuche raiL. Die Abhandlung ist 
in ffinf Kapitel gegliedert, die ersten drei hat ZOI~- semen 
Forschungsergebnissen vorbehalten, im vierten setzt er 
sieh kritisch vergleiehend auseinander mit der Feldver- 
suehsmetbodik mder  Landwirtscbaft, und im ffinften gibt 
er seine futterbauliehen Ver6ffentlichun~en wieder. -- 
Im einzelnen: 

Zf~I~N lie!eft I. einen Beitrag , ,zum W a e h s t u m s -  
r h y t h m u s  des W e i d e g r a s e s " ,  44. S. Dabei hat 
er den jeweiligen Zuwaehs zu versehiedenen Zeit- 
punkten ermittelt  a)bei stets gleiehlal~ger Waehstums- 
dauer und b)bet  zunehmender Waehstumsdauer wgla- 
rend der ganzen Vegetationsperiode. Die zu a) angelegten 
Versucke ergaben das erwartete und bekannte Resultat:  
Von Nntzungsperiode zu Nutzungsperiode sinkt der Er- 
trag. Verl~ngert man die Wachstumsdauer dem ie- 
weiligen Zuwachs entspreehend, so bleiben sowohl die 
Ernten als aueh die N~hrstoffertr~ge w~hrend der ein- 
zelnen Perioden gleieh. An diesem natfirliehen Waehs- 
tumsrtlythmus ~ndert auch die Dfingung niehts, sie 
modifiziert ihn nur geringffigig. Der Zuwaehs pro Tag 
ist um so h6her, ie mehr gedfingt wird und je l~nger die 
Wachstumszeit ist. In Admont soil sie im ersten Drittel 
der Vegetationsperiode rund ~ 7, im zweiten fund 25 und 
im dritten rund 35 Tage lang sein Die Besatzdichte kann 
dann rund 165 dz/ha betragen bet Beweidung in zwei 
Gruppen an vier Tagen. 2. , , P f l a n z e n b e s t a n d  u n d  
I~r t rag  y o n  W e i d e a n s a a t e n " ,  16S. Zt~aN beriehtet 
hier fiber seine zehnj~hrigen Versuehe zur Prfifung yon 
sechs versehiedenen Aussaatmisehungen und darfiber, 
wle sich Nutzung und Dfingung auf den WacSstums- 
rhythmus, die Entwieklung und den Ertrag des Weide- 
grases auswirkten. Die Saaten wurden an zwei Stellen 
in 64o und 112o m H6he unter ziemlieh gleichartigen 
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k l ima t i s ehen  B e d i n g u n g e n  beobach t e t .  Fesfuca rubfa, 
Poa pvatensis und  DactTlis glo~erata se t z t en  sich auf  den  
l ehmig-sand igen  his sand ig - l ehmigen  B 6 d e n  du rch  u n d  
b e h a u p t e t e n  sich auch.  Mi t  z u n e h m e n d e r  Nu tzungs -  
daue r  g ingen  die zun~chs t  auf fa l lenden  E r t r a g s u n t e r -  
sehiede zurfick, abe r  wie fiblich b r a c h t e n  die e r s t en  
J ah re  hShere  E rn t en .  - -  3. , ,Die  n a t f i r l i c h e n  u n d  
w i r t s c h a f t l i c h e n  E r t r a g s b e d i n g u n g e n  a u f  W i e -  
s e n a n s a a t e n  u n d  D a u e r w i e s e n  i m  A l p e n g e b i e t e " ,  
52 S. An  den na t f i r l i chen  S t a n d o r t b e d i n g u n g e n  l~iBt 
s ieh n ich t s  ~ndern .  ZORN u n t e r s u c h t e  desha lb  hier n u r  
e inen  wi r t scha f t l i chen  Fak to r ,  die Minera ld t ingung,  in 
38 Versuchen  auf  Neuansaa t en  und  Dauerwiesen  w~ihrend 
der  Zeit  yon  zw61f Jahren .  Die Df ingung bee in i l ug t  die 
Z u s a m m e n s e t z u n g  des P f l a n z e n b e s t a n d e s  u n d  seine Er -  
tr~ige; K P - D f i n g u n g  ff ihr t  zu Gr~iser-Igr~iuter-Legumi- 
nosenbest~inden,  die Df ingung  s te iger t  die E r n t e n  a n t  
den Dauerwiesen  vergleichsweise st~irker Ms auf  den 
jungen  Neuansaa ten .  Die N~ihrstoffe wi rken  a m  nach-  
ha l t igs ten ,  w e n n  gu t  ausgegl ichen u n d  ausre iehend  ge- 
d i ing t  wird. Den  N~hrstoff-  u n d  Minera l s to f fgeha l t  des 
Grf in fu t te r s  beeinflul3t die Df ingung ebenfa l ls  s ta rk ,  te i ls  
d i r ek t ;  teils ind i rek t ,  wenn  sic die Z u s a m m e n s e t z u n g  des 
P f l a n z e n b e s t a n d e s  ~indert. R ich t ige  Df ingung  ve rmag  
die E r n t e n  auf  a l t en  Dauerwiesen  um ioo  % zu steigern.  
U m b r u c h  ist  dahe r  bloB wir t schaf t l ich ,  wenn  die Neu-  
a n s a a t e n  n u r  kurzf r i s t ig  g e n u t z t w e r d e n  sol len. . --  4. , , Z u r  
F e l d v e r s u c h s m e t h o d i k  i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t " ,  
26 S. In  jf ingstor  Zeit  s ehe in t  man  den  W e r t  ziemlich 
theore t i seher  und a rbe i t sau fwend ige r  F e h l e r b e r e c h n u n g e n  
h6her  zu schi i tzen als die erforder l iche saubere  und  wissen- 
schaf t l i ch  e inwandfre ie  Anlage  des Fe ldve r suchs  selbst .  
ZOa~r ha t  desha lb  in i6  Versuchen  auf  Grfinlandfl~ichen 
die in u n g e o r d n e t e n  Blocks angelegt  waren  den  mi t t l e r en  
Fehler  nach  der  S c h a e h b r e t t m e t h o d e  und  nach  der  Va- 
r i anzana lyse  mi t  57 Verg le iehs rechnungen  e rmi t t e l t .  Da- 
bei h a t  er gefunden,  dab  weder  die Var i anzana lyse  noch  
die Sp l i t -p lo t s -Methode  bessere Ergebnisse  l iefern als die 
e infache B e r e c h n u n g s m e t h o d e .  I m  Gegentei l ,  bei e in igen 
Versuchen  h a t  der  geringere mi t t l e re  Fehler ,  der  bei  der  
Var i anzana lyse  h e r a u s k a m  verschleier t ,  d ab  s y s t e m a -  
t i sche  u n d  sonst ige  Fehler  vor lagen,  weft die Var ianz -  
analyse  u. a. n u t  e i n e n  mi t t I e ren  Fehler  fl i t  den  g e s a m t e n  
Versuchsb lock  berechne t .  I m  a l lgemeinen  e rg ib t  d ieVar ianz-  
ana lyse  a l lerdings  keineswegs ,,andere, sicherere,  bessere"  
und  vor  a l lem auch  keine , ,kleineren mi t t l e r en  Feh le r  
als die S c h a c h b r e t t m e t h o d e " .  Die voile Va r i an zan a l v s e  
m a c h t  auBerdem zwei- bis f f infmal  soviel  Arbe i t  wie d ie  
e infache  B e r e c h n u n g s m e t h o d e .  , ,Wenn  die Versuche  
r ich t ig  angeIegt  werden,  is t  m i t  den  bisher igen M e t h o d e n  
dasselbe Ergebn i s  erz ie lbar  wie mi t  den  neue ren  Ver- 
s u c h s m e t h o d e n " .  5. , , V e r 6 f f e n t l i c h u n g e n  f i b e r  
G f i n l a n d w i r t s c h a f t ,  A l p w i r t s c h a f t  u n d  F u t t e r -  
b a u  i n  d e n  J a h r e n r 9 4 o - x 9 5 3  a u s  d e r B u n d e s a n -  
s t a l t  f f i r  a l p i n e  L a n d w i r t s c h a f t  i n  A d m o n t  y o n  
Dr.  I~'RANZ Z/iNN '', I N S. ZORN te i l t  h ier  die Ti te l  yon 
39 wissenschaf t l ichen Arbe i t en ,  i i  7 Ar t ike ln  in Zeit-  
schr i f ten  und  yon  ffinf Bf ichern mit .  

Die Forschungsergebnisse ,  die die e r s t en  drei A b h a n d -  
lungen  dieses Hef tes  ve rmi t t e ln ,  best~itigen, dab  auch  ffir 
die a lp ine  G r a n l a n d w i r t s c h a f t  gilt, was man  fiir die 
f ibrigen Gr t in landgeb ie te  he r ausge funden  ha t .  Z t~Ns  
Ergebnissen  l iegt  em umfangre iehes ,  s t a t i s t i s ch  ge- 
s icher tes  und  e inwandf re i  aufbere i te tes  Mater ia l  z u g r u n d e ;  
seine Arbe i fen  in diesem Hef t  e n t h a l t e n  die z u m Ver-  
st~indnis no fwend igen  Tabe l l en  u n d  Dars te l lungen .  Be-  
sondere  A u f m e r k s a m k e i t  v e r d i e n e n  Zi~RNS e ingehende  

U n t e r s u c h u n g  der  F e l d v e r s u c h s m e t h o d i k  u n d  seine rech t  
f iberzeugenden Schlfisse daraus .  Das vorl iegende He f t  
i s t  wieder  yon  der  B u n d e s a n s t a l t  se lbs t  in  Schre ibma-  
sch inenschr i f t  ged ruck t  

Das  n e u n t e  H e f t  der  Bundesans~a l t  enth~ilt  v ier  
A r b e i t e n  G, JX.HNLS: ~. , , E r t r a g s f e s t s t e l l u n g  u n d  
P r o b e n a h m e  i n  R i i b e n v e r s u c h e n " ,  6 S. JXHNL 
prfi i te  hier  in  29 Versuchen,  die auf  drei Jah re  u n d  un te r -  
schiedl iche Kle ink l ima te  ver te i l t  waren,  welche E r n t e n  
die N o r m a l p f l a n z e n m e t h o d e  yon  R O~M~R b r a c h t e  im Ver- 
gleich mi t  der  ungeordne ten  Auswahl  von  io  R t iben  und  
d em ta ts i ichl ichen G e s a m t e r t r a g  der  Parzel len.  Beide 
Me thoden  zeigten u m  23 bis 45 v H  h6here  Er t r~ge  yon 
Rfiben u n d  Bla t t ,  als auf  der  Parzel le  ta t s~chl ich  gee rn t e t  
wurden .  Naeh JXn~Ls Ergebn issen  k a n n  m a n  sich also 
die Arbe i t  vere infachen  u n d  auf  die verl~il31ichen Arbe i t s -  
kr~ifte verz ich ten ,  die man  sons t  bei der  P r o b e n a h m e  
b r a u c b t  die Norma lp f l anzen  r i ch t ig  auszuw~ihlen; d e n n  
beide M e t h o d e n  weisen zu hohe  und  d a m i t  falsche E r n t e n  
nach .  Diese Ergebnisse  sol l ten  yon an d e ren  Versuchs-  
ans te l l e rn  f iberprfif t  werden.  - -  2. A. ZELLER u n d  G. 
JX~NL, , , E r m 6 g l i c h e n  e i n f a c h e  F e l d d f i n g u n g s -  
v e r s u c h e  d i e  F e s t s t e l l u n g  d e r  B e d f i r f t i g k e i t  
u n s e r e r  F e l d e r  ?", 4 S. Die Verfasser  h a b e n  9I  MIr- 
SCH~RLmHSChe Tas tve r suche  ausgewer te t ,  die r95o u n d  r95I  
an  ve rsch ledenen  Stel len des 6s te r re ich i schen  Bundes-  
gebie ts  angelegt  worden  waren,  u n d  dabe i  gefunden,  dab  
diese e infachen  Versuche n i ch t  geeignet  sind, das  t a t -  
sfichliche Dfingerbedfi r fnis  des Bodens  fes tzuste l len .  
D a m i t  soll n i ch t s  Endgfi l t iges  gegen jene MITSeHERLICH- 
Methode  gesagt  se in;  sic h a t  auI  n o r d d e u t s c h e n  B6den  
zu den  e r w a r t e t e n  Erfolgen geffihrt .  3. , ,Das  K a r t o f f e l -  
b l a t t " ,  25 S. Die B lh t t e r  einiger  Ka r to f f e l so r t eng ruppen  
zeigen so eha rak te r i s t i s che  Merkmale ,  daB, wer sie k e n n t ,  
diese So r t eng ruppen  leicht  v o n e m a n d e r  un te r sche iden  
kann .  I n  24 Bildern,  die je ein groi3es (~lteres) und  ein 
kleines (jfingeres) B l a t t  yon  24 Kar to f fe l so r ten  zeigen, 
s te l l t  JXHNL vier  So r t eng ruppen  u n d  ffinI Kartoffel-  
so r ten  vor. Die k e n n z e i c h n e n d e n  Merkmale  h e b t  er d u r c h  
kurze  Beschre ibungen  hervor .  4. , , Z u r ' K e n n t n i s  d e s  
B l f i h v e r h a l t e n s  d e r  K a r t o f f e l " ,  34S ,  Verschiedene 
Blf ihdauer  u n d  -intensit~tt un te r sche iden  die Kar to f fe l -  
sor ten  bekann t l i ch .  JXRNL h a t  die Gesetzmi~Bigkeiten 
des Blf ihver laufs  und  der  B l t i t enanzah l  an  r u n d  25 I4ar- 
toffe lsor ten  in vierj~ihrigen Versuchen  mi t  vier oder  ffinf 
Wiede rho lungen  u n t e r s u c h t .  Seine Ergebnisse  s ind in 
56 Dars t e l lungen  als N u r v e n  wiedergegeben ,  sic zeigen 
den  Blf ihver lauf  als Mi t t e lwer tkurve  n a c h  den  Blfiren- 
zahlen aus allen \Viederho lungen  je Zithltag. Die K urven -  
bi lder  br ingen  in der  Mehrzah l  eingipfeligen, z. T. steilen, 
z. T. f lachen Verlauf,  aber  aueh  zwei- u n d  mehrgipfel iger  
k o m m t  vor. Die K u r v e n  e inzelner  Sor t en  s ind n ich t  alle 
Jahre  gleich. Die J a h r e s w i t t e r u n g  ve r sch ieb t  die Gipfel. 
Auch  wechselnde A u s s a a t t e r m i n e  beeinf lussen  den 
K u r v e n v e r l a u f  bisweilen. Aufs ganze gesehen sche in t  
der  Blf ihver lauf  also n i ch t  n u r  sorteneige~ tf imlich zu sein, 
s o n d e rn  auch  k l ima t i schen  B e d i n g u n g e n  zu folgen. Da- 
mi t  o f fenbar t  sich die Blfihweise der  Kar toffe l  als phy  
siologisches Problem.  

Alle vier Arbe i t en  ver t ie fen  den Einb l ick  in wesenr-  
l i the  W a c h s t u m s e r s c h e i n u n g e n  der  I ( u l t u rp f l an zen  and 
regen  darf iber  h inaus  d a n k e n s w e r t  an, a u e h  die Feldver-  
s u e h s m e t h o d i k  zu verbessern  u n d  au i  den  S t a n d  der  
E r k e n n t n i s  zu br ingen,  der  der  L6sung  so vieler spezieller 
F r a g e n  des P f l anzenbaus  angemessen  ist. - -  Aueh  dieses 
He f t  wurde  yon  der  B u n d e s a n s t a l t  se lbs t  in Schreib-  
masch inensch r i f t  gedruckt .  Dr. A. Bail (Ha.lle/S.) 


