
6o Buchbesprechungen 

D. Andere Ges ichtspunkte ,  die die  Wahl der 
Gr6f~e der Tei lst i icke bee inf lussen  

Die bisherigen Ausfiihrungen beschriinken sich nur 
auf Ergebnisse, die am Ertrag unmittelbar gemessen 
oder gez~ihlt werden k6nnen. Leider gibt es abet viele 
Dinge, die sich noch nicht messen oder z~ihlen lassen, 
die aber dennoch entscheidend in der PraMs den wirt- 
schafflichen Erfolg mitbestimmen. So dtirfte es heute 
noch nicht m6gtich sein, durch die Untersuchung eines 
Mostes die Giite des sp~iteren Weines zu bestimmen. 
Ebensowenig ist ein Messen der Gtite beim Weine selbst 
m6glich. Diese kann weitgehend nur organoleptisch 
beurteilt werden. Es ist demnach notwendig, dab die 
Auswertung mancher weinbaulicher Feld~ersuche sich 
bis zum Abschlug der Entwicklung des Weines er- 
streckt. Diesbed.ingt, urn dem Sinn des,,Feldversuches" 
gerecht zu werden, den Ausbau in ortsiiblichen Ge- 
binden. Schwankungen in der Entwicklung sind bier 
wahrscheinlieh. Es w~ire daher zweckm~igig, auch 
kellertechnisch Wiederholungen zu erm6glichen. Der 
Gesamtertrag eines Versuchsgliedes mtiBte daher die 
doppelte oder dreifache Menge dessen sein, was fiir ein 
ortstibliches Gebinde benStigt wird. 

Um auch in derartig umfangreichen Versuchen die 
Zuverl~tssigkeit zu gew~ihrleisten, sollte stat t  der Teil- 
stiickgr613e zuniichst die Zahl der Wiederholungen bis 
zur oberen Grenze des arbeitstechnisch M6gliehen 
erh6ht werden. Diese wird meist bei 8--1o Wieder- 
holungen erreieht sein, obwohl selbst wesentlich gr6Bere 
Zahlen durchaus denkbar sind. Erst  wenn diese Grenze 
erreicht ist, sollte die Gr6Be der Teilstiicke soweit er- 
h6ht werden, dab der notwendige Gesamtertrag je 
u erreicht wird. 

Abschtiel3end sei die wohl am h~iufigsten geiibte Me- 
rhode der Bestimmung der Teilstiickgr6Be erw~thnt. 
Sie geht yon der Gr6Be des vorhandenen Versuchs- 
feldes aus. Diese Gr6Be wird auf die n0twendige An- 
zah l  Teilstiicke verteilt, wobei die Anzahl oft nut  
der Zahl der Versuchsglieder entspricht. Bei der- 
artigem Vorgehen wird die Gr6Be der Teilstticke 
und damit weitgehend die Zuverl/issigkeit des Ver- 
suches ausschlieglich dutch die zuf~illige Gr6Be des 
Versuchsfeldes bestimmt. Da den besonderen Bedin- 
gungen des Feldversuches in keiner Weise Rechnung 
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getragen wird, erscheint mir diese Art der ]3estim- 
mung der Teilstiickgr6ge unzweckm~igig, ia falsch. 

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

Ffir die Bestimmung der Teilstiickgr6Be wird der 
Grundsatz: ,,So klein wie m6glich, so groB wie nStig" 
unterstrichen. 

Die Ermitt lung der notwendigen Gr6Be bedingt die 
Kenntnis der individuetlen Schwankungen der Rebe 
und deren Einflul3 auf das Versuchsergebnis. 

Vor der Berechllung der individuellen Schwankungen 
sollten bodenbedingte Unterschiede ausgeglichen wer- 
den. Eine diesbeziigliche Methode wird vorgeschlagen. 

Der Einflul3 der individuellen Schwankungen l~Bt 
sich mathematisch fassen. Ein entsprechender Vor- 
schlag wird unterbreitet. 

Die Benennung einer konstanten optimalen Gr6ge 
der Teilstticke ist nicht m6glich. Sie ist von den 
jeweiligen Versuchsbedingungen abh~ingig. Entspre- 
chende Beispiele werden gegeben, 

Die theoretische MSglichkeit, die Teilstiickgr6Be bis 
auI 6 Stock und weniger herabzusetzen, wird begrtindet 
hervorgehoben. 

In Feldversuchen, deren Auswertung sich auf den 
Wein erstrecken mug, sollte die Gr6Be der Teilstticke 
erst erh6ht werden, nachdem die Wiederholungszahl 
die obere Grenze des arbeitstechnisch M6glichen er- 
reicht hat. 

Die Bestimmung der Teilsttickgr6Be durch die Gr6Be 
des Versuchsfeldes wird abgelehnt. 

L i t e r a tu r  
i. BLBNX, H. : Grnnds~tzliche Betrachtungen zur Vari- 

anzanatyse. Z. Pflanzenzfichtg. 30, 122--142 ( I 9 5 I ) . -  
2. GEBELEII% H. und H. J. HEIT~: Statistische Urteils- 
bildung. Springer, Berlin/G6ttingen/Heidelberg 1951. - -  
3. LEII% A.: Bemerkungen zu neueren Arbeiten fiber 
Fragen des Feldversuches. Z. f. Pflanzenzfiehtg. 3o, 
89-111 (1951). - -  4, LINDER, A.: Statistisehe Methoden 
ffir Naturwissensehafter, Mediziner und Ingenieure. 
Birkh~iuser, Basel 1951. 5. MIJD~A, A. : Einfiihrung in die 
Meth0dik der Feldversuche. Hirzel, Leipzig 1952. - -  
6. ZIM~R~A~N, E.: Ein Beitrag zur exakten Versuehs- 
anstellung im Weinbau. Die Gartenbauwissenseh. 8, 
713--76~ (1934). - -  7-ZIMIHI~RMAlgN, I~.: Feldversuehs- 
wesen, Probleme und Versuche. Zfiehter 24, 116--127 
(1954). 

BUCHBESPRECHUNGEN 
Handbuch der PflanzenzOchtung. HANS KAPPERT u. WILHELM 
RUDORF, Berlin-Hamburg: Paul Parey 1955. 2. Auflage 
in 6 B~inden. Ill etwa 38 Lieferungen zum Subskriptiolls- 
preis yon DM I3,5o je Lfg. 

Nahrung i fir alle -- Freedom from want ! Die Erffillung 
dieses ewigen Wunsehes der Mellschheit setzt voraus, dab 
Mittel und Wege geiulldell werden, die pflanzliehe Pro- 
duktion Ms eehte Urproduktion zu steigern. Wet sich 
fiber diese Fragen Gedanken maeht, kann nicht daran 
vorbeigehen, die Aufgaben und Ziele der Pflanzen- 
zfiehtung zu priSfen und ihre Leistungen und Leistullgs- 
m6gliehkeiten abzusch~itzell. Es ist wiederholt versueht 
worden, an einzelnen Beispielen ihre Erfolge mit Zahlen 
zu belegen. Die Werte, die dabei errechnet werden, sind 
sehr hoeh. Niemand abet kanll sie beiseite sehieben mit 
der Bemerkung ,,pro domo" oder mit dem Hinweis, dab 
die Leistungen der Pflanzenztiehtullg nut in Zusammen- 
hang mit anderen acker- und pflanzenbaulichen Fort- 
sehritten zu sehen sind. 

Vom modernen Landwirt wird ein hoher Stand des 
Wissens gefordert. Neiner wird aber dabei soweit gehen, 
zu verlangen, dab sich der Bauer etwa Seinen Schlepper 
selbst konstruiert oder dab er seine Dfingesalze selbst ge- 

winnt. Ebellso wenig kann man verlangell, dab sich der 
Bauer die ffir ihn geeiglleten Sorten der Kulturpflanzen 
selbst sehafft. Sieherlieh ist die Pfianzenzfichtung aufs 
engste mit der Lalldwirtsehaft ulld dem praktischen 
Pflanzenbau verbunden. Nach eiller mehr als hundert- 
j~hrigen Gesehichte der modernen Pflanzellziiehtung 
kann mall jedoch ohne Bedellken die Zuehtgiirten der 
Pflanzellzfiehter mit den Kollstruktionsbfiros und den 
Laboratorien der Landmaschillen- oder der Dfingemittel- 
industrie in Vergleieh setzen. Moderne Zuehtsorten 
ullserer I*:ulturpflanzell werdell auf Grund wissellsehaft- 
licher Erkellntllisse ulld mit wissenschaftliehen Methoden 
,,konstruiert" und getestet. 

Da/3 Pfianze~zfichtung nicht mehr llur Ms Liebhaberei 
oder im Nebenberuf eines Landwirtes- oder G~Lrtners be- 
trieben werden kann, zeigte bereits das ,,Handbuch ffir 
Pflanzellztiehtung", das, yon RO~ER und 1R~JDO~F 
herausgegeben, im Veriag Paul Parey in den Jahren 1938 
bis 195 ~ im Umfang yon fiinf Bfinden erschienen war. 
Es kam in einer f fir die wissenschaftliche Arbeit un- 
gfinstigen Zeit in die HXnde der Zfichter, so dab es ver- 
s~ndlich ist, dab der Gedanke an eine zweite A uflage 
schon wach wurde, bevor der Druek der letztell Lie- 



~ Band, Heft I[2 Buchbesprechungen 61 

ferung der i. Auflage beendet war. Abgesehen daVon, 
dal3 die i. Auflage beim Verlag sehr bald vergriffen und 
bet den Interessenten h~tufig verloren gegangen war: man 
erwartete yon einer Neuauflage den AnschluB an den 
neuesten Stand der  sich schnell entwickelnden Wissen- 
schaft, vor aliem abet auch den AnschluB an die Ziel- 
setzungen, Methoden und Erfolge der Pilanzenzfichtung 
in anderen L~ndern u n d  Kontinenten, der lange Jahre 
unterbrcchen war. Dieser Wunsch wird mit  der 2. Auf- 
lage des , , t tandbuches der Pflanzenziichtung", die nun-  
mehr zu erscheinen beginnt, in Erffillung gehen ! 

T~oDo]a  ROEMER, dessen Wirken als Pflanzenzfichter 
in Wissenschaft und Praxis noch lange spfirbar sein wird, 
ist leider tot. An seine Stelle ist HA~s KAPP~RT, Berlin, 
als Herausgebe~ getreten. Dartiber hinaus werden It.  K. 
HA YEs, St. Paul, und A. M~NTZI~, Lund, als Mitheraus- 
geber benannt .  Dieses Kollegium gibt die Gew~hr, dab 
die oben genannten Er~vartungen an eine Neuauflage 
nicht enttauscht werden diirften. Der Verlagsprospekt 
und das Geleitwort lassen erkennen, dab ein v611ig neues 
Werk vorgelegt werden wird. Das Verzeichnis der Mit- 
arbeiter ftir die Einzelbeitr~ge weist zahlreiche neue 
Namen auf, erfreulicherweise auch viele bekannte Namen 
aus dem europfiischen nnd au/?ereuroph~isehen Ausland, 
so dab die internationalen Verkniipfungen dieses For- 
schungszweiges, soweit sie sich nach dem Krieg in der 
sogenannten ,,westlichen Hemisphere" auswirken konn- 
ten, roll zur Geltung kommen werden. Man wird daffir 
in Kauf nehmen k6nnen, dab die Beitr~ge in deutscher 
o d e r englischer Sprache verfal3t werden. Erw~hnt set 
noch, dab der Umfang des t tandbuches auf seehs B~nde 
erweitert wurde. 

Die I. Lieferung des I. Bandes: ,,Grundlagen der 
Pflanzenztichtung" bringt unter dem Zwischentitel 
,,Biologisch-genetische und physiologische Grundlagen 
der Zfichtung" den Beitrag: 
K A ~ ,  HAXS: ,,Die natfirliche Formenmannigfaltig- 
keit der Organismen." 

Dieses Thema war in de r  ~. Auflage durch F. vo~ 
W ~ T S ~ I N  behandelt worden. Bereits an diesem ersten 
Beitrag wird deutlich, dab die Neuauflage nicht nu t  ihre 
Berechtigung hat, sondern dab sie eine Notwendigkeit ist. 

Im i. Abschnit t  des Beitrages wird die allgemeine 
VariaMlitgt des Phfinotyps behandelt, besonders ausiiihr- 
lich die Beschreibung und Interpretation der fluktuieren- 
den Variabilit~t. ttervorgehoben set der Itinweis, dab 
die moderne Statistik gezeigt hat, dab die Beur td lung der 
,,N~)rmalverteilung" yon dem verwendeten 3/iaBstab ab- 
h~.ngig zu machen ist (T~ansformation der Me/gwerte 
z. B. dutch Verwendung der log-Werte). Der 2. Abschni t t  
bespricht die Ursachen der Variabilit~t, die Wirkung der 
Umweltfaktoren auf der einen, den Anteil des Idiotypus 
in seiner Mutabilit~it auf der anderen Seite. Bet dem 
knappen zur Verffigung stehenden I~aum kann es nu t  
Aufgabe dieses Abschnittes seth, die Probleme und M6g- 
lichkeiten an Hand extremer Beispiele aufzuzeigen. Die 
Auswahl dieser Beispiele aus ~lteren und neuesten Ar- 
beiten zeigt, welche Sorgfalt und Mtihe der Verfasser auf 
die Gestaltung seines Beitrages verwendet hat. Der 
3. Absehnitt  enth~lt die evolutionsgenetische Proble- 
matik. Nach der Er6rterung der Panmixie-Regel yon 
HA~Dv-Weinberg wird die Wirkung der natfirlichen 
Selektionsfaktoren sowie die Wirkung der Isolation (ein- 
schlieBlich des Zufalles) in ihrer Bedeutung ffir die Ent-  
stehung der Systematischen Einheiten ausffihrlich dar- 
gestellt, auch bier mit  Beispielen aus der neuesten 
internationalen Literatur. Das gleiche gilt auch f[ir den 
letzten Abschnitt  fiber die spezielle Evolution der I~ultur- 
pflanzen, iiir die die 1Rolle des Menschen als Evolutions- 
faktor --  unbewuBt oder bewugt wirkend - :  in Betracht 
gezogen werden muB. Der Abschnitt  schliel3t mit ether 
kritisehen Betraehtung der Genzentrentheorie yon VAVI- 
LOV. Al]red Lein (Schnega/Hannover) 
INSTITUT FtJRACKER- UNDPFLANZENBAU MONCHEBERG 
(Mark), Redaktion: Dr. E. RUBENSAM. Vortr~ge aus den 
Gebieten Acker-und Ffianzenbau, Bo~enkunde und Pflanzen- 
zi~chtung. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften 
I954. lO9 S.,I6 Abb., 2o Tabellen. Geb. DM 5,6o. 

Am 29. September 1953 ~and anl~Blich der 25. Wieder- 
kehr des Tages, an dem das damalige Kaiser-Wilhelm- 
Inst i tut  ffir Zfichtungsforschung erhffnet wurde, in 
Mfincheberg eine Vortragstagung start. Die dort ge- 

haltenen Vortrgge sind unter o. a. Titel in einem Sammel- 
bgndchen erschienen. 
ROBENSAM, E.; Die Entwicklung des Mfincheberger 
Instituts und seine jetzlgen Forschungsschwerpunkte. 

In dem kurzen geschichtlichen AbriB werden die wissen- 
schaftliche Leistung E~WlN BAu~s .und sein energischer 
I~ampI um die Grfindung des Mfincheb~rger Insti tuts ge- 
wfirdigt. Darauf folgt die Darstellung der gegenw~rtigen 
Forschungsschwerpunkte, die, nach der im Jahre I95I 
durchgeffihrten Umstellung des Instituts, auf dem Gebiete 
des Acker- und Pflanzenbaues liegen. In einem Anhang 
sind die bisher in Mfincheberg tgtig gewesenen Wissen- 
schaftler aufgeffihrt. 
SCHMIDT, M.: Erwin Baur and die Reben- und Obst- 
zfichtung. 

Verf. schildert das Interesse E. BAn~s ffir die Zfichtung 
yon Reben und Obstgeh61zen und stellt seine richtung- 
weisenden Vorschlhge hinsichtlich der Resistenzzfichtung 
und der klimat~schen Selektionsbedingungen bei diesen 
Pflanzen heraus. 
SCHROCK, 0.: Die Entwicklung der Forstpflanzenzitch- 
tung. 

Der Uberblick fiber die kurze Periode planm~fliger 
Forstpflanzenzfiehtung ist mit  ether Erhrterung ihrer 
Problematik verknfipft. Besondere Beachtung finder 
dabei die Frage, wieweit Korrelationen zwischen Merk- 
malen der jungen Pflanze und der genetischen Veran- 
lagun g des Ausgangsmaterials in bezug auf Wuchsleistung 
und Werteigensehaften bestehen. 
TROLL, H.-J.: Die Lupinen als Objekte verschiedener For- 
schungsrichtungen im Verlaufe ihrer Anbauentwicklung. 

Nachdem einleitend die Geschichte des Lupinenbaues 
in gedr~ngter Form Erw~hnung ~indet, wird eine Vielzahl 
yon Arbeiten besprochen, bet denen die Lupinen als Ob- 
jekt der allgemeinen Pflanzenforschung in Erscheinung 
treten. Die Schaffung erblich alkaloidarmer Formen und 
die in kurzer Zeit erreichte weitgehende Beseitigung der 
Wildpflanzenmerkmale werden als Musterbeispiele Iiir die 
Arbeitsweise und Erfolge der modernen Pflanzenzfiehtung 
besonders ausgeffihrt. 

ZIMMERMANN, K.: Probleme und Ziele der Gr~ser- 
z~ehtung. 

Gegenstand der Ausffihrungen ist ein Vergleieh der 
Zuchterfolge zwischen den Hauptkul turar ten und den 
Gr~sern, aus dem geschlossen wird, dab Fortschritte auf 
dean Gebiet der Gr~serzfichtung durch die breite An-  
wendung der bew~hrten Zuchtmethoden zu erwarten sind. 

SIMON, W.:  lJber dieAnlage yon Fruchtfolgeversuchen. 
Die landwirtschaftliche Forschung hat sich in neuerer 

Zeit der KI~rung yon Fruchtfolgefragen verst~rkt zuge- 
wandt. Dabei ist im Gegensatz zu den vielfach weltbe- 
kannten ~lteren Versuchen, mit tells getrennter, tells 
kombinierter d finger- und betriebswirtschaftlicher Frage- 
stellung, das Interesse an der Untersuchung yon ,,Folge"- 
Wirkungen bestimmter Pflanzenkombinationen auf den 
Ertrag und die Bodenentwicklung in den Vordergrund 
getreten. Diese betont  acker- und pflanzenbauliche 
Fragestellung zwingt anlagetechnisch zur Beachtung be- 
stimmter Gesichtspunkte, yon denen die Notwendigkeit, 
j~hrlich alle Felder anzulegen, und die Einhaltung gleicher 
Schlagzahl and gleichen Diingeraufwandes je Rotation die 
wesentlichsten sind. 

Die gegenseitige Abh~ngigkeit yon Anlageschema und 
Parzellengr6Be ist eingehend er6rtert. Faktorielle Block- 
und Komplexanlagen gestatten die Bildung yon ,,Bear- 
beitungss~ulen", wenn man die ,,zuf~llige" Verteilung der 
Felder teilweise aufgibt und start dessen die ersten Glieder 
jeder Folge so benennt, dab m6glichst oft gleiehe FrUcht- 
arten in den B1Ocken untereinander stehen und dann eine 
durchg~ngige Bearbeitung zulassen. Da die l~otationen 
in ihrer Gesamtheit zuf~llig verteilt  bleiben, ist die Aus- 
wertung durch diesen I~unstgriff nicht beei~trfichtigt. 
An Hand von Schemata zeigt Yerf. in beachtenswerter 
V~eise die vielseitigen Anlagemhglichkeiten, die unter 
Anwendung moderner Anlagemethoden gegeben sind. 

MOLLER, G.: Die Wechselwlrkung zwlschen der Anzahl 
der Bodenorganismen und den Standortsfaktoren bet 
24 Futterpflanzensor ten. 

Ausgehend yon der Erfahrung, dal3 der mechanische 
Bodenzustand (Krtimelstruktur, Bodengare) dureh die 
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angebauten Kulturpflanzen beeinfluBt wird, ist hier die 
Frage aufgeworfen, wieweit die Pflanzenbest~nde durch 
die Ver~nderling des Wasser- und Temperaturhaushaltes 
der B6den aui das Vorkommen der Bodenorganismen 
EinfluB nehmen. Erste Ergebnisse einer sechswSchigen 
UntersuchuDgsperiode (4- 5 . - - I5  . 6. 1953) werden mit- 
geteil t. 
KULLMANN, A.: Ein Beitrag zur Untersuchung der 
Kriimelstruktur des Bodens. 

Auf der Grundlage von Ergeb9issen, die nach dem yon 
SBKERA vorgeschlagenen DurchfluBprinzip gewonnen 
wurden, bespricht Verf. die auf die Krfimelstabilit~it ein- 
wirkenden Faktoren und geht im einzelnen auf ihre Ab- 
h~ngigkeit yon der Bodenfeuchte und vom Pflanzenbe- 
stand eili. 
DUSSLAFF, H., Referat beim ErIahrungsaustausch mit  
der landwlr tschaftlichen Praxis. 

In leicht verst&ndlicher Form werden Arbeiten und Er- 
gebnisse des Mfincheberger Instituts der landwirtschaft- 
lichen Praxis vorgetragen und daraus Schlul3folgerungen 
gezogen. So erffillt sich der Zweck angewandter Wissen- 
sehaft, der in der Ertragssteigerung seinen Ausdruck 
linden muB. Paul M~'dler (Halle) 

Internationalet Code der Botanischen Nomenklatur. Ange- 
nommen veto siebenten Internationalen Botanischen 
KongreB Stockholm, Juli 195o. Deutsche Fassung. Im 
Auftrage des Botanischen Gartens und Museums, Berlin- 
Dahlem, und des Deutschen Gartenbau-Nomenklatlir- 
Aussehusses im Zentralverband des Deutschen Gemfise-, 
Obst- und Gartenbaues e. V. yon G. M. SCHULZE, Berlin 
1954. Zu beziehen dutch Verlag Paul Parey, Berlin SW 68. 
Preis DM 8,--. 

Auf dem Internationalen Botanisehen KongreB in 
Stockholm 195o wurden die Internationalen Botanischen 
Nomenklaturregeln (dritte, letzte Ausgabe 1935, Jena) 
stellenweise ver~indert bzw.  erg~nzt und einige neue 
Regeln aufgestellt. Der entsprechend neu gefaBte Text  
ist unter der Bezeichnung International Code of BOtanical 
Nomenclature 1952 in Utrecht erschienen, herausgegeben 
y o n  J .  LANJOUW unter Mitwirkung yon Cm B ~ N I ,  
]~. D. MERRILL, "I-I. W. RICKETT, W. ROBYNS, T- A. SPRA- 
aU~ lind F. A. STAFLEU. Als Anhang III ist erstmalig der 
(vorl&ufige) Code der Nomenklatur far Kulturpflanzen 
beigeffigt. Weiter ist eine franz6sische ~bersetzung des 
gesamteli Textes yon Cm BA~HNI beigegeben. Abwei- 
chend yon tier bisherigen Gepflogenheit ist je tz t  der c~ffi- 
zielle Text  der englische, nicht mehr der Iranz6sische. 
Eine .deutsche Ubersefzung ersehien in folge des vor- 
zeitigen Hinscheidens yon J. MATTereD zunXchst leider 
nicht. Es ist den Bemfihungen der oben im Titel  ge- 
nannten Stellen zu verdanken, dab sie doeh noch zu- 
stande gekommen ist. O.M. Sc~uLz~ hat  die schwierige 
Aufgabe, eine ad~iquate deutsche Fassung des Textes 
herzustellen, mit  Gesehick und in relat iv sehr kurzer 
Zeit gel6st. 

Alif die Ver&nderungen gegenfiber der letzten Ausgabe 
der Regeln im einzelnen kann hier nieht eingegangen 
werden. Im ganzen haben sieh in Stockholm leider starke 
Tendenzen gezeigt, die bisherige Grundhaltung der Re- 
geln in Richtung einer starrerep, mehr formaIen Ein- 
steliung unter AusschluB yon Ausnahmeli abzu~ndern, 
die Rficksichtnahme auf die bisherige Nomenklatur ein- 
zuschr~nken oder aufzugeben. Diese Rficksichtnahme 
fehlt z. B. in der jetzt  erstmalig gegebenen Anleitung ffir 
die nachtr~ig!iche Wahl des Typus einer Sippe, bei der der 
ursprfingliche Autor den Typus nicht ausdrficklich fest- 
gelegt hat. In der derzeit igen Fassung wird diese An- 
weisung sehr unangenehme Konsequenzen ergeben. Ein- 
schneidend ist welter die Vorschrift, dab diejenigen Unter- 
sippen (beliebiger Rangstufe) einer Art, die den Typus der 
Art  enthalten, dasselbe Epitheton tragen sollen wie die 
Art, wobei dazu kein Autorname zit iert  wird: 

Besonders hinzuweisen ist noch auf den Anhang II I ,  
Internationaler Code ffir die Nomenklatur der IKultur- 
pflanzen; er enth&lt erstmalig ausifihrliche Vorschriften 
fiber die Namen der Kulturpflanzen, im Code 195 ~ noch 
in einer vorl~iufigen Form, in der vorliegenden delitschen 
Fassung schon nachi der I953 in London selbs't~ilidig 
erschienenen, alif dem InternationMen Gartenbau- 
kongreB in London r952 beschlossenen endgfiltigen For- 
mulierung (die deutsche Ubersetzung von G M. SeHULZ~, 

unter Mitwirkung d e s  Deutschen Gartenbau-Nomen- 
klaturaussehusses, ist als Sonderdruck beim Yerlag Paul 
Parey zum Preise von DM 3,--  zu beziehen ; mit  iibersetzt 
ist auch die ffir des Verst~ndnis dieses Code sehr wichtige 
historische Einffihrung von W. T. STeARIn). Die dringend 
wfinschenswerte einheitliche Benennung der Sorten kann 
nur erreicht werden, wenn alle beteiligten Kreise, Garten- 
bau, Landwirtsehaft,  Zfiehter, Samenhandel usw. an der 
Befolgung und Verbesserung der auf Grund weft zurfick- 
reichender internationaler Erfahrungen geschaffenen 
Regelung mitarbeiten. R. Mans[eld (Gatersleben) 

Jahrbuch 1953 der Bundesanstalt fiir Prlanzenbau und Samen- 
priifung in Wien. Herausgeber Hochschule liir Boden- 
kultur  gemeinsam mit dem Bundesministerium fiir Land- 
und Forstwirtschaft  in Wien. Wien: Verlag Georg 
Fromme & Co. 5. Sonderheft. September I954. 235 S,, bro- 
schiert DM 11,6o. 

In 19 Einzelberichten verschiedener Autoren wird  ein 
recht guter Einblick in die vielseitigen Arbeitsgebiete der 
Bundesanstalt gegeben. Aus dem T g t i g k e i t s b e r i c h t  
geht hervor, dab 1953 auf 6 Versuchsstationen 19o Feld - 
versuche mit sorten- und anbautechnischen Fragen der 
wichtigsten Feldfrfichte zur Anlage und zentralen Aus- 
wertung gelangteli. Neben einem zusammenfassenden 
Bericht fiber die Arbeit der Wiener Samenprfifungs~ 
stelle geben 5 Referate i3berblick fiber die Ergebnisse 
von Einzelarbeiten. C. ERHART schreibt fiber den Saat- 
gut-Uberwachlingsdienst in 0sterreich, der durch 
Saatgutkontrollen beim Erzeuger und Zwischenhgndler 
sowie Priifung der Mischungsverh,iltnisse yon Grassamen- 
partien erweitert  wurde. Nach H. GERM ist des Vor- 
kommen der Semen von Helminthia echoides i m L u -  
z e r n e s a a t g u t  6 s t e r r e i c h i s c h e r  H e r k u n f t  stets auf 
unmittelbaren Nachbau yon Herkfinften atlanfischer 
oder mediterraner Gebiete zurfickzuffihren. Weiter be- 
richten H. GER~ lind M. K~ETREIBER fiber die P r f i f u n g  
d e r  V i t a l i t ~ t  des  M a i s k o r n e s .  Zur Feststellung:der 
,, Schlechtwetterresistenz" fiber die Keimf~higkeitsbe- 
s t immung werden 6 bekannte Methodeli vergliehen und  
die ,,Vitalit~itsprfifung de? Aleuronsehichten des Endo- 
sperms (Aleuron-Tetrazoliumtest)" entwickelt. Eine 
V i t a l i t / i t s p r f i f u n g  vol i  E r b s e l i  u n d  B o h n e n  mittels 
der Keimrollenmethode l~il3t nach M. KIETREIB~R Trieb- 
kraft und parasitXre Erkrankungen erkennen. - -  Im T ~it i g- 
k e i t s b e r i c h t  de r  C h e m i s c h e n  u n d  Q u a l i t X t s -  
a b t e i l u n g  wird yon H. FucHs fiber Untersuchlingen yon 
in- und ausI~ndisehem Brotgetreide sowie Zuchtmaterial 
6sterreichischer Ziichter geschrieben. --  Mit der Be- 
schreibung yon 4 Winterweizen-, 9 Sommerweizen- und 
3 Wintergerstensorten ffihrt H. NIETSCH die im 3- und 
4- Sonderheft begonnene b o t a n i s c h e  B e u r t e i l l i n g  der  
G e t r e i d e s o r t e n  fort. - -  Die W e t t e r b e o b a c h t u n g e n  
1953 der 6 Versuchsstellen rail Angaben der Lufttempe- 
raturen u n d  Niedersch!~ige geben bei Durchsieht der Ver- 
suchsergebnisse Hinweise ffir die untersehiedlicben Stand- 
ortsbedingungen in 0sterreieh. F. DRAHORAD sehreibt 
fiber E r f a h r u n g e n  i m  B r a u g e r s t e n b a u  unter dem 
Hinweis der notwendigen Verbesserung des 6sterreichi- 
schen Braugerstenbaues zweeks Verhinderung der Uber- 
schwemmung mit ausl~ndischeli Braugersten. 

Clber S a a t s t ~ i r k e n v e r s u c h e  m i t  v e r s c h i e d e n e n  
R e i h e n w e i t e n  b e i  4 S o m m e r g e r s t e n  an  2 V e r -  
s u c h s s t e l l e l i  berichtet E. Zw~I~L~R. D i e  Versuche 
laufen seit 195 o, die Ergebnisse sind jedoch yon den 
wechselnden Witterungseinflfissen abh~ngig. - -  Zum 
V e r a r b e i t u n g s w e r t  de r  in  0 s t e r r e i c h  v e r b r e i -  
t e t e l i  W e i z e n s o r t e n  beschreibt~H. FucHs eine Me- 
thode zur Prfifung der Mahleigenschaften. Es wurden 
die verschiedenen Qualit~tsmerkmale unter dem Ein- 
fluB yon Klima und Boden untersucht. --  2--6j~hrige 
D u r c h s c h n i t t s e r g e b n i s s e  de r  G e t r e i d e - S o r t e n -  
pr  fit un ge n, dargestellt in Ertragsgruppen, geben einen 
gedrgngteli ~Jberblick des derzeitigen Standes der 6ster- 
reichischeli Zuchtsorten. Uber eine F r o s t r e s i s t e n z -  
p r f i f u n g  y o n  W i n t e r w e i z . e n ~ 0 r t e n  ber ich te t  W. 
ZISLAVSKY. 29Winterweizens0rten wurdeli einem 24- 
stfindigeli Schockfrost ausgesetzt. AN Bonitier.ungsmaB 
dienten die Sch~digungeli der Einzelbl~,tter. - -  Nach einem 
Bericht yon J. D E ~ L  wurde in K a r t - o f f e l n a c h b a u -  
v e r s u c h e n  I949--I953 Originalp$tanzgut bis zum 
5. Nachbau an 3 Versuchsstellen in klimatisch und boden- 
mXBig verschiedenen Lagen geprfift. Je naeh Sorte und 
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Anbaulage ist der Ertragsrfiekgang unterschiedlich. Von 
Z u c k e r r f i b e n  wurden nach A, GI~AF 69 Sorten aus 
11 Landern in Hauptanbau-Streuversughen geprfift, um 
geeignete Soften Ifir den Anbau in Osterreich zu fin- 
den. - -  1 v. PANMER berichtet fiber die Ergebnisse von 
Futterversuchen. In 3j~hrigen W i n t e r z w i s c h e n -  
f r u c h t v e r s u c h e n  wurden Raps und Rfibsen, Getreide- 
arten und Winterwicken, Gr~ser, Zottelwjcken und Klee- 
arten geprfift. Weitere A n b a u v e r s u c h e  m i t  Espar- 
s e t t e  dientei1 der S0rtenprtifung mit  und ohne l~ber- 
frucht in Vergleich zu Luzerne. Den AbschluB des recht 
iibersiehtlich gehaltenen Jahrbuches bildet eine S or t e n - 
l i s t e  der im 5sterreichischen Zuchtbueh eingetragenen 
Soften einschlieBlich Zuchtst/~ttenverzeichnis. 

A. Banneick (Halle) 

R, L.KNIGHT Abstract bibliography of cotton breeding and gene- 
tics, 1900--1950. (Technical communication i 7 of the 
Commonwealth Bureau of Plant Breeding and Genetics, 
Cambridge.) Cambridge, Commonwealth Agricultural 
Bureaux  1954. 256.S. Geb. 21 sh. 

Bei der st/indig steigenden Zahl yon wissensehafttichen 
Publikationsorganen sind Bibliographien einzelner Faeh- 
gebiete oder solche von Untersuehungen an bestimmten 
Objekten zu einem echten Bedfirfnis bei der wissenschaft- 
lichen und praktisehen Arbeit geworden. R . L .  KNZGI~T 
legt jetzt  eine bibliographische Sammlung aller in den 
ersten 5 ~ Jahren dieses Jahrhunderts publizierten, grS- 
13eren wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zfichtung und Genetik der Baumwolle vor. Das Beson- 
dere dieser Bibliographic besteht darin, dal] nicht nut die 
Titel der entsprechenden Arbeiten angeffihrt werden, 
sondern dab dem gr6Bten Tell der 1191 Literaturangaben 
eine kurze Zusammenfassung des Inhaltes beigeifigt 
wurde. Diese Zusammenfassungen wurden teilweise aus 
den ,,Plant Breeding Abstracts" oder anderen referativen 
Organen fibernommen. Die Titel nieht in engliseher 

Spraehe ver6ffentlichter Arbeiten wurden fibersetzt, und 
alle Arbeiten wurden nach dem Autorennamen in alpha- 
betischer Reihenfolge angeffihrt. Die fehlende weitere 
Unterteilung in einzelne Sachgebiete wird durch ein aus- 
ffihrliches Stichwortverzeichnis ersetzt. Als Anhang 
wurde der Bibliographic eine Ubersicht fiber die verschie- 
denen Genome der Gattung Gossypium, eine Liste der 
bisher bekannten Gene und ein l~berblick fiber die Kop- 
pelungsgruppen beigeffigt. 

Das Buch bietet nicht Mlein dem Baumwollzfichter, 
sondern wohl jedem an pflanzenzfichterischen und bota- 
nisch-genetischen Fragen interessierten Wissenschaftler 
eine gute InformationsmSglichkeit, und m a n  kann nur 
wfinschen, dab es darfiber hinaus als Anregung far 5hn- 
lictie Unternehmungen bei .anderen Objekten oder an-  
deren Sachgebieten dient. H. Bdhme (Gatersleben) 

E.L.  OGINSKY und W . W .  UMI3REIT: An introduction to 
Bacterial Physiology. 1. Aufl .  San Francisco W.  H.  Free- 
man and Comp. I954- 416 S. 94 Abb. 6 Zeichng. 18 Tafeln 
geb. $ 7,25. 

Das Erscheinen dieser Einffihrung in die Bakterienphy- 
siologie legt ein beredtes Zeugnis ab yon der Selbst/~ndig- 
keit, zu der die Bakteriologie und allgemeine Mikrobiolo- 
gie im englischsprachigen Ausland bereits gediehen sind. 
W/~hrend in Deutschland die allgemeine Mikrobiologie 
und naturwissenschaftliche Bakteriologie noch immer um 
die Anerkennung  als selbst~tndige Fachrichtung ringen 
und --  abgesehen yon ganz wenigen Arbeitszentren - -  
kaum fiber spezielle Pflegest/~tten verffigen, die ihrer Be- 
deutung in Wissenschaft und Praxis, in der Grundlagen- 
forschung und der Anwendung in der Industrie angemessen 
sind, haben sich im Ausland zahlreiehe Institute ent- 
wickelt, in denen Mikrobiologie im weitesten Sinne be- 
trieben wird. Diese groBziigige Entwicklung hat im Hoeh- 
sehulwesen und in den Ausbildungspl/~nen MaBnahmen 
ausgel6st, die zur Anerkennung  der Mikrobiologie als 
eigenst~tndiges Fachstudiurfi ffihrten. Es ist daher nicht 
zu verwundern, dab der Lehrstoff seinen Niederschlag 
in mehreren Bfichern land, die seit wenigen Jahren in 
rascher Folge auf dem Buchmarkt  erseheinen. 

Der vorliegende Band tr/~gt den Charakter einer Ein- 
ffihrungsvorlesung in die Bakterienphysiologie. Mit 
groflem didaktischem Geschick verstehen es die Verff., 
auch den ~nbefangenen Leser in die Probleme der Biolo- 
gie der Bakterien einzuffihren und einen Uberbliek fiber 

das Gesamtgebiet zu vermitteln. Durch diesen ausge- 
pr~gten p~dagogisehen Zug hebt sich dieses Werk vor- 
teilhaft yon den anderen, meist dutch mehrere Autoren be- 
arbeiteten Biichern ab. An die biologisch noch wenig ge- 
schulten Leser wenden sich auch zahlreiche bildliehe Dar- 
stellungen von Reaktionsabl~ufen, an deren Stil man sich 
allerdings erst gew6hnen muB, die nichtsdestoweniger 
sehr einpr~gsam sind. Es sind keineswegs nur Binsen- 
weisheiten, die in dieser schematisch-bildlichen Art  dar- 
gestelltworden sind, sondern auch verschiedene Methoden 
(Mutantenselektion, ,,replica plating"-Technik u.a.) ,  
deren blol3e Beschreibung nut schwerlich dine richtige 
Vorstellung hinterl~Bt. Viele Abhildungen sind so at- 
t rakt iv  und werbend, dab sie den Leser f6rmlich an- 
sprechen und betrachtet  und gedeutet sein wollen, wo- 
durch sie ohne Zweifel ihren Zweck erffillen. Zum Nach- 
denken sollen den Leser auch die jedem Kapi te l  ange- 
ffigten Fragen anregen. In ihnen wird nicht.nur auf den 
im Text  mitgeteilten Stoff zurfickgegriffen, sondern 
auch auf die separat angegebene Literatur Bezug genom- 
men, wodurch die Verff. zur Vertiefung der Kenntnisse 
und selbst~ndigen Weiterbildung hinleiten. Zitiert sind 
fast ausschlieBlich gute S ammelreferate des letzten De- 
zenniums. 

Das Lehrbuch umfaBt 19 Kapitel, deren Titel bier ge- 
nannt werden sollen: i. Die Grundlagen der Bakterien- 
physiologie, 2. Cytologie und Cytochemie, 3. Wachstum, 
4. Ern&hrung, 5. Chemische Umgebung-Toxizit&t, 6. 
Physikalische Umgebung, 7. Genetik, 8. Enzyme, 9. Ener- 
gie, Io. Dehydrogenierung und Atmung, i i .  Stoffwechse! 
der Kohlenhydrate, 12. Stoffwechsel anderer Substan- 
zen, 13. Aminos&uren und Proteine, 14. Nucleins&uren, 
Purine, Pyrimidine, 15. Autotrophe, 16. Die Abh&ngigen, 
17. Adaptation, 18. Mechanismen des Uberlebens, 19. Viru- 
lenz als physiologisches Problem. 

Da der vorliegende Band einerseits auf Grund der 
groBen Unterrichtserfahrung der Verff. den Stoff wohl- 
gegliedert und dem Verst~ndnis des Anf~ngers entgegen- 
kommend wiedergibt, andererseits den neuesten Stand 
der Bakterienphysiologie vermittelt ,  dfirfte aus seiner 
Lekttire din besonders weiter Kreis Gewinn ziehen. 

Schlegel (Gaterslebe~) 
Rieger, R. u. Michaelis, A. Genetisches und Cytogenetisches 
W6rterbuch. 2. Sonderhef t  yon  , ,Der Z f i ch te r " ,  Xe i tscbr i f t  
ffir theoretische und angewandte Genetik: 1, Auflage. 
Herausgeber H: STCBBE. Berlin-GSttingen-Iteidelberg: 
Springer-Verlag 1954. 14o S., 59 Abbildungen. Broschiert 
DM 23,50. 

Jedes wissenschaftliche Spezialgebiet maeht sich bei 
wachsender Verfeinerung der Methodik seine eigene Fach- 
sprache, um zu prAziser, kurzer Ausdrucksweise zu 
kommen. Das ist kaum zu umgehen, birgt aber die Ge- 
fahr in sich, n ich t  nut  ffir den Anf~nger, der sich ein- 
arbeiten wiI1, sondern auch ffir den auf Nachbargebieten 
Arbeitenden, der genStigt ist, der Literatur zu folgen, dab 
er den Sinn der Worte nieht erkennt, der in seiner 
g e n a u e r e n  Bedeutung vielfaeh auch ethymologiseh 
nicht einfach abzuleiten ist. Das gilt in hohem MaBe yon 
den beiden so sehnell selbst/~ndig gewachsenen und so 
eng aufeinander angewiesenen Gebieten, der experimen- 
tellen Genetik und der Cytologic. Eine Anzahl Lehr- 
bficher sind deshalb bereits dazu fibergegangen, ihren 
Ausffihrungen ein kleines WSrterbuch ffir die wesent- 
lichsten der im Text verwendeten Fachausdrficke anzu-  
hgngen. Es sind dies vorwiegend fremdsprachige, wie 
DARLINGTON 11. MATBFR U. a ,  ; aueh das im Vorwort ge- 
nannte Dictionary of Genetics (i91~8) von KNIGHT ist 
hier zu erw~hnen. Im Deutschen fehlt eine ~hnliche Zu- 
sammenstellung; man muB schon den Text  yon Original- 
arbeiten selbst aufschlagen, um zu gfiltigen Definitionen 
zu kommen. 

Den Verff. ist bei ihrem eigenen Studium der Mangel 
einer solchen Hilfe sehr deutlich geworden, und sie haben 
sich der mfihsamen Aufgabe unterzogen, an der Hand 
von --  wie das Literaturverzeichnis zeigt - -  rund 500 
Lehrbtichern, Sammelreferaten und Wichtigen Spezial: 
arbeiten das vorliegende W6rterbuch d~r genetisch- 
cytologischen Fachsprache zusammenzustellen. 

Es bringt tells knappe Definitionen, tells l~ngere Er- 
kl~trungen; dabei ist vielfach der Autor genannt, der die 
Definition gegeben, bzw. auf die Arbeit hingewiesen, die 
der Erkl~rung zugrunde liegt. 
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Ein Referat  fiber ein W6rterbuch bringen kann ja nicht  
bedeuten, zu den Ausffihrungen ,,yon A bis Z"  im ein- 
zelnen Stellung zu nehmen; so m6ge die Krit ik im naeh- 
folgenden als auf Stichproben allerdings reichlichen --  
beruhendes Urteil. genommen werden. 

Die:.Hauptprobleme der beiden Gebiete scheinen mit  
groBer Vollst~ndigkeit erfaBt: Mutation mit  ihren Unter- 
begriffen und die mit  Mutation zusammengesetzten Be- 
griffe nehmen 5 Spalten ein, io  Spalten sind dem Begriff 
des Chromosoms, ~6 dem Begrfff Gen in alien Abwand- 
lmigen nnd Kombinationen gewidmet; die genetischen 
Begriffe zur Populations- und Evolutionsanalyse sind 
eingehend behandelt. Das gleiche gilt Ifir den Mende- 
lismus, ffir Anpassung und Selektion, ffir Gesehlechts- 
bestimmung und Gesehleehtsvererbung. Dabei ist der 
Zusammenhang mit  der Cytologic und der Strahlen- 
genetik erfaBt. Viele Ausdriieke hier stammen aus der 
Drosophila-Forschung. Auf cytologischem Gebiet haben 
vor allem naturgemXB die Ausdrticke ffir die Vorg~inge 
der Kernteilung einen auBerordentlieh starken Anteil  an 
dem behandelten Vokabular. Alles in allem wird Ifir den 
heutigen Stand des Wissens nicht leicht ein Ausdruck 
vergeblich gesucht werden. 

Ref. hat  sich bei der Durchsicht oft gefragt, ob nicht 
die Ausffihrlichkeit der Erkl~rungen fiir ein W6rterbuch, 
das doeh dem handlichen Gebrauch dienen soil, dabei zu 
weft getrieben ist. Ffir den Anf~inger schlieBt es die Ge- 
fahr in sich, s tar t  nach der Quelle zu greifen, yon Begriff 
zu Begriff nach dem Rezept" ,,vgl. dof f"  weiter nach- 
zuschlagen und im Grunde aus aneinander gereihten 
Bruehstficken sich ein Wissen aufzubauen, das ein Lehr- 
buch 0der jecie Speziatarbeit in einen Zusammenhang ein- 
gebaut, also didaktisch heilsamer,vermittel t . --Man m6ehte 
den Studierenden warnen; das , ,W6rterbuch" an Stelle 
eines Lehrbuchs als , ,Repet i tor ium" zu verwenden. -- Da- 
gegen w~ire ein hiiufigeres Mermen des Autors wertvoll. 

Mit obigem h~ingt zusammen, dab eine Reihe von 
Definitionen nur die Anwendung eines - -  bereits er- 
kl~rten --Hauptbegriffs auf bestimmte Beispiete bringt, 
die der Leser bei eigenem Nachdenken aus der Definition 
des Hauptbegriffes nun doch verstehen miiBte; dadurch 
ist der Umfang des Textes in unnStiger Weise vergr6Bert. 
(Bsp.: Meiosis und Unterbegriffe). Zu vermeiden ge- 
wesen w~ire auch eine wenig abweichende Wiederholung 
ausffihrlicher Erkl~irungen, wie sic etwa die Artikel:  
SpaItung (mit den Sonderartikeln dihvbride Spaltung, 
polyhybride Spaltung) - -Aufspa l tung  _2" Mendelspaltung 

- -  Spaltungsgesetz - -  Mendelgesetze - -  Spaltungs- 
generation --  monohybrid bringen; sic k6nnten in klarer, 
knapperer Form auf i oder 2 Artikel beschr~nkt werden. 
DaB C-Mitose und Colchizin-Mitose dicht hintereinander 
2 versehiedene textliche E~kl~rungen linden, geh6rt hier- 
her. Die Beispiele lieBen sieh vermehren. - -  Bei dem 
fiberwiegenden Anteil  der anglikanischen Wissenschaft 
an der Entwieklung yon Cytologic und Genetik in den 
letzten Jahrzehnten haben sieh viele englisehe Ausdrficke 
international eingebfirgert, und sic erfordern ihre Defi- 
nition zu Reeht. Vielfach indessen mutet  die Auswahl 
der erkl/irten Ausdrficke wie ein engliseh-deutsches 
WSrterbuch an; dann h~tte die Definition an einer Stelle 
und an der anderen das ,,vgl." gentigt, wie es bei sport- 
Knospenmutation geschehen ist. Zuweilen indessen sind 
die beiden Definitionen trotz dieses Hinweises, gelegent- 
lieh sogar der Angabe : synonym, voneinander verschieden, 
auch sinngemi~B v e r s c h i e d e n : -  Der Begriff structural 
hybrids ist yon DARLINGTON 1932 ffir die von RENNEa 
genetisch .erkl~rten Oenotheren-Bastarde gepri~gt nnd 
ausffihrlieh diskutiert (Recant Advances). Aus ihm hal  
STEBBtNS I945 den spezielleren Begriif cryptic structural 
hybrids (Definition S. 59) herausgeseh~ilt; er w~re deshMb 
besser als Unterbegriff hinter Strukturhybriden (S..I18), 
in Klammer ,  zu s e t z e n . -  Zu den deutschen Abkfir- 
zungen ffir die Nucleins~iuren wXre neben RNS und DNS 
zweckm~iBig die Angabe der englisehen Formulierung 
RNA und DNA erwtinscht. --  In der sehr versehieden- 
artigen Erkl~rung: Art  und species -- letztere ganz naeh 
D~RLINGTON f~llt auf, dab die Bedeutung des Begriffs 
ffir die Systematik keine Erw~hnung findet. 

Die kritischen Bemerkungen wollen, dem Wunsch der 
Autoren nach ,,Anregungen zur weiteren Verbesserung 
der Auswahl und der Definit ionen" Rechnung tragend, 
zeigen, in welcher Riehtung Ref. solehe ffir erwtinseht 

ansieht. Sic sollen den Dank nicht schm~lern, den sich 
die Autoren mit  ihrer groBen Arbeit  verdient  haben und 
gewiB yon vielen ernten werden neben dem eigenen 
Gewinn, den. sie durch die Arbeit  gehabt haben werden, 

E. Schiemann ( Berlin-Dahlem) 

Vierzehnter 4ahresbericht der $chweizerischen Geselt. f. Ver- 
erbungsforschung. Soci~t6 Suisse G6n~tique (S. S. G.). 
Zfirieh, Art. Inst. Orel] Ffissli I954. 388 S., 32 Abb., 
34 Tabellen., 6 Tafeln, Brosch. I8, sfr. 

Der i+ Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft 
fiir Vererbungsforschung enth~lt 14 Vortr~ge, die auf den 
Jahresversammlungen in Bern und AltorI gehalten 
wurden. In ihrer umfassenden Thematik, die sowohl zyto- 
!ogische (F. E. LEHMANN, Bern) und genetisch- entwick- 
lungsphysiologische (F. BALTZER, Bern, BENZ, GLOOR, 
Zfirich) Fragen wie auch humangenetische, pflanzen- 
und tierzfichterische umfagt, sind die Vortr~ige ein schSnes 
Zeugnis ftir die Lebendigkeit der Vererbungsforsehung in 
der Schweiz. 

Im Rahmen des Ztichters interessieren besonders die 
Referate yon F. WEBER, Ztirich, ,,Anwendungen gene- 
tischer Methoden in der Tierzucht" und von It. KAPPERa', 
Berlin-Dahlem, ,,Probleme und Erfolge der  modernen 
Pflanzenzfichtung". WEBER weist auf die Besonderheit 
der dem Tierzfichter gestellten Aufgabe n him Ihm steht 
keine Auswahl seines Versuchsmaterials zu Gebote, seine 
Aufgabe ist es, aus einem gegebenen Tierbestand den 
gr613ten Nutzen zu erzielen. Selektion der besten Zucht- 
tiere h~ngt yon deren richtiger Bewertung ab, wobei der 
Zfichter h~ufig in Konflikt kommt m]t der Forderung, 
den Zuchtwert nach l~ngerer Prfifung oder gar durch die 
NachkommenschaftsbewertuDg zu bestimmen, und dem 
Wunsch, den Generationsintervall nicht zu verl~ngern. 
Eine weitere Schwierigkeit bietet das Inzucht- und Hete- 
rosis-Problem. Inzucht wirkt sich immer in einer Senkung 
der wirtschaftlich wichtigen quantitativen Merkmale aus. 

WEBER betont die Bedentung der biometrischen Sta- 
tistik und Populationsgenetik, die aber kein Setbstzweek 
sei, sondern dutch andere genetische Arbeitsrichtungen, 
wie ehemische resp. Immunogenetik.  nnterstfitzt werden 
mfiBte. 

KAPPER~ weist in seinem pfianzenzfiehterischen Vortrag 
zun~chst den Pessimismus zuriick, der sich bier und da 
hinsichtlich der Rentabilit~t der pflanzenzfichterische~ 
Arbeit an unseren wichtigsten Kulturpilanzen bemerkbar 
maeht. Diese Ansicht sei falsch, denn die Zfichtung babe 
die Grenzen ihrer Leistungsf~higkeit noch keineswegs 
erreicht .  Z. B. wurde ftir Winterweizen in den ]ahren yon 
192I I953 in Westdeutschland eine j~hrliche fast kon- 
stante Leistungssteigerung yon o,25% pro Jahr, d. h. in 
3o Jahren eine Wertsteigerung yon 3 ~ Millionen Mark 
erzielt. - -  Besonders wichtig sei die Zfiehtung auf Er- 
h6hung der Widerstandsf~higkeit gegen~iber Infektionen; 
die schwer zu tiberwindende Schwierigkeit l~ge bier in 
dem Wettlauf zwischen der Auslesezfichtung und der 
Entstehung neuer virulenter Biotypen des Sch~dlings.- - -  
Da der Begriff der Leistung komplex sei, ffihre die ein- 
fache Auslese heute nur selten zum Ziel, und es sei not- 
wendig, nach genetischen Uberlegungen gut ausgebaute 
Methoden zu w~hlen. KAPI'ERT weist hierbei auf das 
unterschiedliche Vorgehen him das bei additiver oder 
komplement~rer Genwirkung notwendig ~ei, und in diesem 
Zusammenhang auf die Bedeutung des Heterosis-Pro- 
blems, ein yon ihm und seinen Schfilern in den letzten 
Jahren besonders gefSrdertes Gebiet. Als besondere 
neue Methoden der Kreuzungszfiehtung wird das Non- 
vergenz-Verfahren, eme verbesserte Methode der wieder- 
holten Rtickkreuzungen, und die ,,wiederkehrende Selek- 
t ion" bei polyfaktoriellen Leistungen empfohlen, ebenso 
wie die Eiweiterung des Selektionsmateriats dutch Mu- 
tationsauslSsungen und Polyploidisierung. Auf die Not- 
wendigkeit staatlicher Zuschfisse bei den framer schwie- 
tiger sich gestaltenden Aufgaben und die F6rderung ge- 
netischer Grundlagenforschung wird eindringlich ver- 
wiesen. 

Zum SchluB sei noch das Reierat  yon ANNA MAURIZlO 
fiber Nektarsekretion polyploider Kulturptlanzen er- 
w~ihnt. Es wird nachgewiesen, dab polyploide Tri]olium- 
und Salvia-Arten trotz verminderten Bliitenansatzes eine 
Steigerung der Nektarsekretion aufweisen. 

Paula Hertwig (Halle~SO 


