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Umwel t  gerade in  diesem Spezialfall noch immer  
bietet ,  wareu keine u n m i t t e l b a r e n  Ergebnisse zu 
erwarten.  W e n n  es gelungen ist, im Gang befindliche 
Arbe i ten  verschiedener Stellen zu koordinieren u n d  
fiir die Wei ter f t ihrung auI  eine gemeinsame Grundlage 
zu stellen, so ist das  bereits  ein sch6ner Erfolg. Ft ir  
die Er fassung  des Rassenspekt rums in  Europa  wird 
sich weiterhin das I n s t i t u t  fiir physiologische Bo tan ik  
in  Gliesmarode besonders einsetzen, un te rs t t i t z t  durch  
das I n s t i t u t  fttr P f l anzenkrankhe i t en  der Univers i t i i t  
Halle/S.aale, durch  M A ~ Z ~ s - S o u t h a m p t o n  fttr die 
br i t i schen  Inse ln  u n d  dutch  M ~ s s ~ o T - G r i g n o n  f/it 
Frankre ich .  F i i r  die Berei ts te l lung eines bere inigten 
Tes tsor t imentes  wird das N a x - P l a n c k - I n s t i t u t  in  
Vogelsang die no twendigen  Auslese- u n d  Vermeh- 
rungsarbe i ten  i ibernehmen.  I)as vorl~iufige in te rna t io-  
nale Fangso r t imen t  (58 Sorten),  das durch B~OE~C- 
HUIZEN beschafft  u n d  im Herbs t  1955 erstmals  an  
e twa 5o S ta t ionen  zum A n b a u  versandt  wurde, w i r d  

nach  Vorliegen yon  Er fah rungen  st~irker auf die ziich- 
terische Frags te l lung eingestel!t werden miissen. E in  
holl~indischer Phytopa thologe  wird m6glichst zahl- 
reiche S ta t ionen  w~ihrend der Vegeta t ion aufsuchen. 
Fi i r  die Auswer tung  dieser Beobach tungssor t imente  
wird die Vere inbarung  iiber ein einheitl iches Bonit ie-  
rungsschema Iiir Befal ls typ u n d  BefMlsst~irke, das 
sowohl auI  die Bedtirfnisse des Ziichters  wie auch auf 
die des Epidemiologen Riicksicht  n immt ,  besondere 
B e d e u t u n g  gewinnen.  

Die Tei lnehmer  der I. Europ~iischen Gelbros t -Kon-  
ferenz werden sich zu gegebener Zeit  ge m wieder zu 
ether 2. Konferenz zusammenf inden ,  wenn  m a n  auch  
dami t  rechnen muB, dab sich die Puccinia glumarun~ 
(die , ,eigentlich" drii/ormis heiBt) in  ihrer  b e k a n n t e n  
Launenhaf t igke i t  fiir l~tngere Zeit in  e inen Schmoll-  
winkel  zuriickzieht,  um sich dann  unerwar te t  mi t  neuen  
physiologischen Eigenschaf ten  wieder in teressant  zu 
machen.  A L ~ D  LEI~ (Schnega/ t tann. )  

IV. Internationaler Pflanzenschutz-Kongreg 1957 
Der IV. Internationale Pflanzenschutz~Kongrel? gebeten, ihre genaue Anschrift baldigst mitzuteilen 

wird yore 8. his 15. September in Hamburg statt- an die Biologische Bundesanstalt ifir Land- und 
finden. In te ressen ten ,  die die weiteren KongreB- Fors twir tschaf t ,  Braunschweig,  M e s s e w e g l I - - I 2 .  
in fo rmat ionen  laufend zu e rha l t en  wiinschen, werden  
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BARNER, J.i Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur 1951. 
Berlin: Paul Parey i955. 42o S. Broschiert DM 38, - .  

In 22 B~inden liegt bisher die Pflanzenschutzliteratur 
des Jahre x914 bis I945 vor. Es ist geplant, die bisher 
noch bestehenden Lficken der Jahre x946 bis x95 o und 
1952 bis I955 so bald wie mSglieb_ zu schlieBen. Die vor- 
liegende Bibliographie umfaBt ffir das Jahr x951 mehr 
als I2 5oo Literaturbelege. Die yon dem usspsiinglichen 
Herausgeber Prof. Dr. H. MOZSTATr geschaffene Stoff- 
gruppierung ist im wesentlichen beibehalten worden, es 
erwies sich jedoeh als unerl~131ich, einzelne Ifapitel weiter 
zu unterteilen. Praktisehe Erwiigungen gaben den An- 
lab f~r die lateinische Bezeichnung der Ubersehriften und 
ihre systematische Anordnung. Lediglicb in den Ab- 
schnitten Handelspflanzen und Zierpflanzen wurde die 
alphabetisehe Anordnung der betreffenden Familien und 
Gattungen gew~ihlt. Titel, Einleitungen, Inhaltsverzeich- 
nisse, Kapitelfibersehriften und ,,lebende i4olumnentitel" 
werden in drei Spraehen (deutscb, englisch, franz6sisch) 
wiedergegeben. Es w~ire zu begrfigen, wenn hies zu- 
k{inftig auch die russische Sprache Beriicksichtigung 
l inden wfirde. Es ist ein Material zusammengetragen 
wosden, das ftir die Arbeit des Phytopathologen wie des 
angewandten Entomologen in gleiches Weise fruehtbar 
werden kann. Es ist der Idealismus derjenigen zu be- 
wundern, die an der Sammlung des Materials, seines 
Sichtung, Ordnung und Verarbeitung beteiligt gewesen 
stud. 521i~zkowski (Asctaerslebe~) 

GRUMMER, GERHARD, Die gegenseitige Beeinflussung h6herer 
Pflanzen-Allelopathie. Jena: VEB Gustav Fischer I955. 
X62 S., 52 Abb. Gebunden DM x2,--. 

In neuerer Zeit hat  das Problem der gegenseitigen Be- 
einflussun~ yon Pflanzen allgemein an Interesse gewonnen, 
so dab man dem VerI. dankbar sein wird, hier eine zu- 
sammenfassende {Jbersicht fiber die recht zerstreute 
Literatur gegeben zu haben. Verf. beschr{inkt sich dabei 
auf die h6heren Pilanzen und m6chte nur  auf diese den 
yon MoL~sc~ in umfassenderem Sinn (unter EinschluB 
mikrobieller Wirkungen) eingefiihrten Begriff A 11 e 1 o - 
!o a t h i e angewendet wissen. Hierunter werden yon 
cten zahlreichen biologischen Wirkungen, die Organismen 
aufeinander ausiiben, nu t  jene verstanden, die, yon 

h6heren Pflanzen ausgehend, durch stoffliche I4ompo- 
nenten  in f6rderndem oder hemmendem Sinn andere 
h/Shere Pilanzen beeinflussen. Ffir Stoffe solcher Art 
schl~gt Verf. die Bezeichnung I~ o l i  n e v o r u n d  stelR 
sie den P h y t o n z i d e n  (yon h6heren Pflanzen ge- 
bildet, auf Mikroorganismen wirkend), den M a r a s -  
m i n e n (von Mikroorganismen gebildet, auf h6here 
Pflanzen wirkend) und den A n  t i b i o t i k a .  die von 
Mikroorganismen gebildet werden und auf ebensolche 
einwirken, gegenfiber. Ob diese Einteilung brauchbar 
sein wird, muB die Zukunft  entseheiden, denn man wird 
damit  rechnen mfissen, daft nicht wenige Stoffe sowohl 
der einen als auch einer anderen t(ategorie angeh0ren 
k6nnen. 

Eingangs werden die klassischen Versuche MOLISCH'S 
fiber die Aethylenwirkung behandelt, daran anschliel3end 
andere gas- und dampff6rmige. Ausscheidungen von 
Pflanzen, wobei die fltichtigen Ole besondere Besiick- 
sichtigung linden. Die folgenden Kapitel behandeln die 
wasserl6slichen Blattausscheidungen, die Wurzelaus- 
scheidungen und die land-" und forstwirtschaftliche Be- 
deutung ausgeschiedener 14oline. Am SchluB Werden die 
Wirkungen parasitischer und halbparasitischer Phanero- 
gamen auf ihre Wirte sowie die gegenseitige Beein- 
flussung yon Pollenk6rnern behandelt. 

Aus der kritischen, teilweise durch eigene Experimente 
des Verf. unterstfitzten Ubersicht ergibt sich, dab yon 
den experimentell naehweisbaren allelopathischen Wir- 
kungen offenbar nu t  wenige auch ffir das Leben der 
Pflanzen am natfirlichen Standort Bedeutung besitzen. 
Viele Angaben der Literatur vor allem im populiren 
Schrifttum, werden als unrichtig oder iibertrieben er- 
kannt .  Nicht selten beruhen die Mitteilungen fiber des- 
artige ~Zirkungen auf MutmaBungen der Autoren, ohne 
dab der Naehweis einer stofflichen Beeinilussung tats~tch- 
lich erbracht wurde. Unter den 16slichen Ausscheidungen 
der Bl~itter sind nut  ffir Artem~sia und E~celic~ die allelo- 
pathischen Effekte an Naehbarpflanzen gesichert; bei 
Wurzelausscheidungen scheinen sie hiufiges zu sein. Das 
Buch mahnt  zu vorsichtiger und zurfickhaltender ]3eur- 
teilung des gesamten Fragenkomplexes. Ffir den Forseher 

�9 bietet es indes viele interessante Anregungen, zumal die 
biochemisehe Seite des Problems noch kaum bearbeitet 
wurde und die 6kologische Bedeutung erst ungenfigend 
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abgesch~itzt werden kann. Wichtig sind vet  allem die 
Hinweise auf allelopathische Wirkungen an Kultur- 
pfianzen-tragenden Standorten, die wegen ihrer prak- 
tischen Konsequenzen kfinftig eine eingehendere Be- 
r/icksiehtigung erfordern. Mi2ller-Stoll (Potsdc~m) 

HERMANN VON GLITTENBERG, Lehrbuch (let AIIgcmei,en B(;- 
tanik. 4- neubearbeitete Auft. Berlin: Akademie-Verlag 
]955. XVII,  7o8 S., 637Abb., 7Tat .  Geb. DM 25,--.  

Das Lehrbuch der allgemeinen Botanik yon It. v .  
GUTTE~BE~ hat sieh seit der ersten Ausgabe im jahre  
195 ~ bereits sehr gut eJngef~hrt, und die rasehe Folge 
der Auflagen spricht an sich iiir seine Zweekm~iBigkeit. 
Die neue 4. Auflage bed/irfte daher keiner besonderen 
Empfehlung. Es ist nut darauf hinzuweisen, dab im 
Gegensatz zu der z. und 3. Ausgabe --  die nut  unwesent- 
lich yon der x. Auflage abweichen --  diesmal viele Ab- 
schnitte besonders der Physiologie wesentIiche Erg~tn- 
zungen erfahren haben oder umgearbeitet  worden sin& 
Dabei ist vet  allem das jetzt leiehter als friiher zug~ing- 
liche ausl~indische Schrifttum beriieksichtigt worden. 
Entsprechend der stfirmischen Entwicklung unserer 
chemisch-physiolegischen Kenntnisse linden sieh die 
gr6Bten Umgestaltungen bet der BehandIung der che- 
mischen ~oI~stitution und des Stoffwechsels sowie  bet 
der Darstellung der Wuchsstofflehre. Dabei ist iiberall 
das Bestreben zu erkennen, die zum Tell recht verwickel- 
ten Verh~iltnisse such dem chemiseh noch nicht speziell 
vorgebildeten Anfiinger nahe zu bringen. Im morpho- 
logischen Tell des Buches ist auf die ausf/ihrliche Be- 
handlung der anatomischen Verh~tltnisse an Sproi3- und 
Wurzelspitze hinzuweisen, an deren Aufklarung Arbeiten 
aus dem Inst i lut  des Verf. maggebend beteiligt sin& Es 
wird in diesem Zusammenbang betont, dab die Tunica- 
Corpus-Einteilung ftir den Sprol3vegetationspunkt zwar 
angenommen wird, abet noch nicht befriedigt. Auch die 
Embryologie der Blfitenpflanzen ist ausgeweitet worden. 
Die ~ul3ere Ausstattung entsprieht den friiheren Auf- 
lagen; besonders wohltuend ist die einheitliehe Be- 
bilderu_ng. Das Werk ist als Einfilhrung in die allge- 
meinen Grundlagen der Botanik nicht nut f/it Biologen 
gesehriebeh, sondern auch fi~r zlle di%enigen Studieren- 
den geeignet, die sich -- wie z. B. Landwirte, Pharma- 
zeuten, Mediziner --  mit anderer Zielsetzung mit Botanik 
belassen. Metz~e~, (Gc~terslebe@ 

RIPPEL-BALDE$, AIJGUST, GrundriB der Mikrobiologie. 
Berlin/G6ttingen/Heidelberg: Swinger I955- 418 S., 
16o Abb. DM 45,--- 

Die kaum zu fibersch~Ltzende praktische Bedeutung, 
die dig Mikroorganismen in immer zunehmendem Ms.Be 
erlangen, ist eine der Hauptursachen des --  an sich einer 
ZeitstrSmung entspl-eehenden - -  Ben~iihens die nach 
Selbst~indigkeit drfmgenden Spaltstiicke der einst ein- 
heitlieh in Medizin, Zoologie und Botanik zusammen- 
gefal3ten biologischen Naturwissenschaften um eine 
,,Mikrobiologie" zu vermehren .  Manche m6chten sogar 
dieses Teilgebiet noch rnehr in ,,Chemische Mikro- 
biolegie", ,,Genetische Mikrobiologie" (oder ,,Mikro- 
biologische Genetik") u. dgl. aufspalten. Sowei~ es sich 
dabei nnr um die BezGichnung yon Arbeitsriehtungen 
handelt, w~ire dagegen niehts einzuwenden, bestiinde 
nieht immer die Gefahr, dab dann bald diese Teilgebiete 
mit  yon Anfang an spezialisierten Studienplgnen und 
eigenen Lehrstiiblen vertreten werden sollen. Dabei sind 
die Grenzziehangen recht subjektiv. Ein Chemiker, der 
den Stoffweehsel yon Bakterien oder Pilzen untersueht, 
kann als Biochemiker, aber auch als ,,Chemiseher Mikro- 
bioIoge" gelten, w~hrend man einen Bakteriologen, einen 
auf Protisten spezia]isierten Zoologen oder einen algo- 
logisch t~itigen Botaniker nicht bedenkenlos unter die 
modernen Mikrobiologen aufnehmen wird, wenn er nicht 
ehemiseh, physiologisch, sondern morphologisch-taxo- 
nomisch arbeitet. 

Viele ausl~tndische Lehrbticher des Gebietes stellen so 
im wesentlichen die ,Cbemisehe Physiologie der Mikro- 
organismen" dar, wobei das Schwergewicht v611ig yon der 
Biologie auf die Chemie verlagert ist und yon der ,,Mikro- 
biologie" nut  Gin, noch dazu meist auf Bakterien oder 
auf Bakterien und Pilze begrenztes Teilgebiet, die ,,Bio- 
chemie der Mikroorganismen", fiberbleibt. DaB die vet  
allem in den letzten beiden Jahrzehnten erarbeiteten Ein- 

sichten in den Chemismus des StoffwechseIs und die er- 
zielten praktisehen Erfolge zu dieser Einseitigkeit ver- 
locken, ist unbestreitbar, obgleieh die weir verbreitete 
Ansieht, dab biologische Probleme nach Zurfiekfiihrung 
auf eineu bewirkenden Stoff, auf chemisches Geschehen, 
restlos geki&rt und erkli~rt seien, trfigerisch sein dfirfte. 

Der Verfasser des vorliegenden, wohl bisher einzigen 
Lehrbuches der Mikrobiologie in deutscher Sprache hat  
dagegen versucht, eine Ubersicht fiber das grebe Gebiet 
zu geben und bewuBt die gesamtbiologisehe Betrachtungs- 
weise zu pflegen. DaB dabei nur eine Auswahl (durch 
,,Zweckm~tBigkeitsgrtinde" bedingt) gegeben werden 
kann, ist selbstverst~indlich. Spezialisten werden so ihr 
engeres Gebiet nicht immer nach Wunsch berfieksiehtigt 
linden. Dies ist sichertieh kein Nachteit gegeni~ber dem 
grol3en Vorteil, einen biologisch gesehenen, orientierenden 
Gesamttiberbliek zu bekommen, der die Ftille der noeh 
ihrer LOsung harrenden Probleme sp~ren lXBt. Wie 
kfinstlich und subjektiv die Begrenzung des Gebietes der 
Mikrobiologie aber ist, zeigt die ungleiehmliBige Beriick- 

.sichtigung der Organismengruppen in der ,,Systema- 
tischen fJbersiebt", die im Vergleieh zur 2. Auflage (s. 
Ziichter 23, 285) an Klarheit gewonnen hat. Gesamt- 
bakferien und die Pilze sind mit  je ungeDihr 300 Zeilen 
vertreten, w~ihrend die gesamten Algen auf etwa 4 o, die 
Protozoen auf i I  Zeilen erw~ihnt werden. Auch fast alle 
anderen Absehnitte wurden einer Uberarbeitung unter- 
zogen, wobei die Ver6ffentlichungen bis einschlieBlieh 
1954 (vereinzelt such noch I955) berticksiehtigt sind. 
Die Ausstat tung tat gewohnt gut, so dab sieh das Werk 
weitere Freunde erwerben wird. 

A. Rielh (Gatersleben) 

SGHMIDT, J., G. v. PATOW, J. KLIESCH; ZiJchtung, Ern~h. 
hung und Haltung der landwlrtschaftlichen Haustiere. Allg. 
Tell, 7. Aufl- z956. Berlin, Paul Parey. Geb. I)iVi 28,--. 

Die Auswertung neuer Forsehungsergebnisse und prak- 
tischer Erfahrungen rechtferfligt die sehnel]e Neuauflagen- 
folge des bew~ihrten Standardwerkes der Tierzueht. 
Haltung und Ffitterung, das jetzt im Allgemeinen Tell 
in der 7. Auflage vorliegt. 

Die VGr~assGr folgten der stS~ndigen Weiterentwicktung 
des bearbeiteten GeMetes konsequent. Sie haben es 
dabei ausgezeichnet verstanden, den Charakter des be- 
w~hrten Werkes in seiner gewohnten und gelungenen 
Stoffeinteilung und Darstellung beizubehMten. 

Bet nut  unbedeutend vermehrtem Gesamtumfang 
wurde durch grfindliche ~berarbei tung und gesehickte 
Einffihrung neuer Fakten eine noeh straffere Zusammen- 
fassung und bessere l~bersichtlichkeit erzielt. Spezielle 
Seitenftberschriften ermggliehen ein schnetteres Zurecht- 
finden als in friiheren Auflagen. Bemerkenswert ist auch 
der einleitende Hinweis auf die Aufgaben und das Ziel 
des Buches. 

Im x. Absehnitt  wurde der Zusarnmenhang yon Futter-  
grundlage und Leistung der deutschen Viehhaltung 
stXrker betont. Ein umfangreiches neues Zahlenmaterial 
gibt einen ausgezeichneten Gesamtiiberblick. Neu sind 
aueh die Angaben fiber den Fleisehexport und die Ge- 
treidewertumrechnung der tierischen und pflanzliehen 
Nahrungsmi'ctetproduktion. Eine ansehlieBende Schilde- 
rung der ver~nderten VerhXltnisse in der DDR erm6glieht 
eine gesamtdeutsche Orientierung, w/ihrend die west- 
deutschen Verh~iltnisse u .a .  durch die relative Vieh- 
besatzdichte im europiiischen Rahmen eharakterisiert 
werden. 

Der Abschnitt  Zfichtung konnte unverXndert bleiben, 
wghrend im Kapitel Forepflanzung vet  alIem die kfinst- 
liche Besamung wesentlich ausfiihrlicher dargestellt 
wurde. Der gegenw~rtige Entwicklungsstand kommt in 
recht interessanten Zahlen zum Ausdruek. Gleichzeitig 
wird eine befruehtende Auswirkung auf Nachbargebiete 
erkennbar. 

Der folgende Teil iiber die Durchfiihrung der Ziichtung 
erfuhr eine besondere Umgestaltung. Dabei wurden nicht 
nut  Ergebnisse und Methoden der an.gets~iehsischen 
Wissensehaft neu aufgenommen (Rotationskreuzung, 
Populationsgenetik, Heritabilit~it, Bullenindex), sondern 
vor altem wichtige Fragen. der Zuchtwertermitt lung be- 
handelt. Die vereinfachte, siehere Erbwertermit t lung 
interessiert heute alle Zuehtgebiete aul3erordentlich und 
ist praktiseh yon iiberragender Bedeutung, 
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In dem Absehnitt  MaBnahmen zur F6rderung der 
Zucht stehen Tierzuchtgesetz und Ziichterverb~inde im 
Vordergrund. Neben einer Erggnzung der Seuchen- 
anzeigepflicht wurden wieder ttengstk/hrungsbestim- 
mungen neu aufgenommen und besondere K6rvorschriften 
f fir Besamungstiere erwghnt. 

Dutch gesehickte Umstellung und Zusammenfassung 
ist der ErnNhrungsteil des Buches noeh wertvolter ge- 
worden, zumaI hier eine Reihe neuer Versuchsergebnisse 
verwertet und Probleme der 1Rentabilit~t noeh mehr als 
bisher beriicksichtigt wurden. Ausffihrlicher sind Vit- 
amine, Antibiotics un d Spurenelemente behandelt  worden. 
Zu erwghnen sind neben dem Htinweis auf die DLG- 
Futterwerttabelle such der neue Futtervoranschlag sowie 
der graphische FutterauiriB. Neu sind die Fut termit tei  
aus der Stgrkefabrikation (Maisbasis) und einige Futter-  
mittel tierisehen Ursprungs hinzugekommen. Dagegen 
werden Mohnr.figkstXnde nieht  mehr genannt.  

Der bisher nu t  unwesentlich ver~nderte Absehnitt  
iiber die Haltung muBte besonders erggnzt werden, da 
im Zusammenhang mit der naturhaften Hal tung und 
der Einffihrung der Melkmaschine sowie dutch die Tbc- 
Bekgmpfung neue Probleme aufgetaucht waren. Mit 
der Frage der Often- und Laufstallhaltung der Milehkfihe 
steht die Forderung naeh zweckmiiBigen Melkstgnden 
und Milchkammern in direkter Verbindung. Das gauze 
Gebiet wurde sehr geschickt dargestellt und dutch ty- 
pische Bilder bereiehert. Bemerkenswert ist such das 
neue, vereinfachte Klauenpftegeverfahren. 

Das vorliegende Buch wurde *con PauI Parey wieder 
gl~nzend ausgestattee. Ein wesentlich erweitertes und 
verbessertes Schlagwortverzeichnis erm6glicht ein schnel- 
|eres und bequemeres Zurechtfinden. Wertvolle neue 
Abbildungen haben erheblichen Anteil an dem hervor- 
ragenden Gesamteindruck des Werkes~ Wussow (Halle) 
$NYDER, L. H., Grundlagen der Vererbung; Lehrbuch .der a|lge- 
meinen Genetik. Deutsche Ausgabe vonW. L ~ A ~ .  Frank- 
furt a .M./Berl in:  Alfred MetznerVerlag. ~955- .465 S:, 

i 5 2  Abb,, 26 Tab. DM 34,5 o. 
Wghrend in Deutschland schon seit langem, ein mo- 

dernes, umfassendes Lehrbueh der Genetik vermiBt wird, 
ist d i e  Lage auf diesem Gebiet in Amerika weitaus 
giinstiger. Der Gedanke, eines der amerikanischen Lehr- 
biicher in deutscher Ubersetzung herauszugeben, ist 
daher naheliegend und auch zu begrtiBen. Mit L .H .  
S~Yn~Rs ,,The principles of Heredity" (4. Auflage, I951.) 
wurde ein Buch ausgewghlt, das alle Zweige der Genetik 
behandelt und bei der ErlXuterung der GesetzmgNg- 
kei ten sowohl auf botanisehe als such zoologische Bei- 
spiele zuriickgreift. Charakteristisch ffir dieses Buch ist, 
dab auch weitgehend Beispiele aus der Humangenetik 
und Medizin gebraeht werden. 

Der gesamte Stoff wird in 3 o Abschnitten dargestellt, 
an die sich jeweils KontrolIfragen bzw. Ubu~gsaufgaben 

- -  insgesamt 259 --  anschliegen. Ausgehend yon den 
Vererbungsvorg~ngen bei monohybriden Kreuzungen, 
werden auf 448 Seiten alle wesentlichen Fragen der mo- 
dernen Genetik behandelt und an Hand vieler anschau- 
licher Beispiele erlXutert. Bei der Anlage des Buches ver- 
miBt man eine gerade fiir den Anf~nger notwendige, 
klarere IKonzeption. Im Nap. X X I I  z.B.  wird ,,Der 
Beweis f fir die Hypothese der Lokalisation der Gene in 
den Chromosomen" erbracht, nachdem in den voran- 

gehenden Abschnitten bereits fiber Fragen der ange- 
wandten Genetik gesprochen wurde, wobei das Problem 
der LokMisierung der Gene in den Chromosomen durch- 
aus nicht als hypothetisch behandelt wurde. Fraglich 

,.ist zumindest such, ob die v611ig unabh~ngig voneinander 
erfolgte Bespreehung der drei M6glichkeiten der ~ n -  
derungen des Erbgutes (Genmutation, Chromosomen- 
mutat ion und Genommutation) didaktisch sehr zweck- 
mgl3ig ist. 

In  den drei letzten Abschnitten werden Probleme tier 
Humangenetik und ihre SehluBfolgerungen behandelt. 
Besonders ist dabei der Lrberbiick fiber die Eugenik und 
die Beziehungen zwischen der genetischen Theorie und 
dieser hervorzuheben, wobei klar auf das ProMematische 
und zum Tell Fragwtirdige eugenischer MaBnahmen hin- 
gewiesen wird. 

Das bisher Gesagte gait fiir das Original. Die hier vor- 
liegende 13bersetzung mindert jedoch den Wert dieses 
Buches erheblich herab. An die Ubersetzung eines wissen2 

sehaftlichen Textes werden zwei Grundbedingungen ge- 
stellt: Es muB eine faehlich richtige ~bertragung und 
eine stilistisch einwandfreie Darstellung gegeben werden. 
Auf die EJnhaltung dieser Bedingungen sollte man um so 
mehr achten, wenn es sieh, wie im vorliegenden FNle, um 
ein Lehrbueh handelt. Die Iolgenden Beispiele, die um 
ein Vielfaches vermehrt werden k6nnten, zeigen, wie not- 
wendig es gewesen ware, den jetzt ver6ffentlichten Text 
noch einmaI zu iiberarbeiten. 

Nap. VII  (S. 65) beginnt z. B. mit dem Satze: ,,Als 
eines der brauchbarsten Organismen fiir das Studium der 
Vererbung hat sich die kleine Frucht- oder Essigfliege 
Drosophila mela•ogaster erwiesen." Auf der gleiehen 
Seite finder man folgende Feststellung: ,,Die meisten 
dieser Variationen wurden --  genetisch geprfift --  Ms yon 
einfach rezessiven Genen abhgngig gefunden." Beim 
Lesen der n~chsten Seite (66) eri~hrt man:  , ,M~ozL  
warde wahrscheinlich gar nicht in der Lage gewesen sein, 
zur richtiger~ Deutung dieses Vererbungstypes zu ge- 
langen." Den Iolgenden Satz kann man auf Seite 74 
lesen: ,,Die Kreuzung eines kleingesperberten M~innchens 
mit einem schwarzen (nichtgesperberten) Weibchen wird 
das Ergebnis, wie Seite 75 oben zeigt." Die Abbildung 53 
(S. I33 ) wurde  spiegelbildlieh verdreht wiedergegeben. 
Daraus ergibt sich, dab die Chiasmatypie-Theorie mit 
dem Schema der klassischen ,,Zweifl~chen"-Theorie ver- 
anschaulicht wird und umgekehrt. Chlorophyll wird auf 
Seite 264 wie folgt definiert: ,,Chlorophyll ist die grtin- 
f~rbende Substanz, die bei der Photosynthese beteiligt 
ist." Auf der gleichen Seite 1lest man bei der Besprechung 
des Atbinismus: ,,Hierbei sind die Plastiden fehlerhaft 
und bauen kein Chlorophyll mehr a u f . . . "  DaB man yon 
einer so bekannten Genetikerin wie Cm A~JERB~CH 
sagt: ,,er erzielte eine grof3e Zunahme der Mutations- 
rate." (S. 288), sollte wohl in einem Lehrbueh such nicht 
vorkomlnen, W~thrend in der Originalausgabe unter Be- 
zugnahme auf den Begriff Oxydase in IKlammern er- 
kl~rt wird (enzyme bringing about oxydation}, liest man 
in der Ubersetzung an einer ganz anderen" Stelle des 
Satzes (S. 329) (Enzyme bewirken Oxydation)l Ohne 
IKommentar lighten wit nur necb zwei S~tze an: (S. 33 o) 
. . . . . .  als BEAOLE und seine Mitarbeiter zeigten, dab die 
praktisehe Ausf~hrung kiinstlich induzierter Mutationen 
durch Bestrahlung oder chemische Behandlung es er- 
m/hglichten, eine im groBen durchgefiihrte Untersuchung 
der Genetik der Mikroorganismen zu versuchen." Und 
Seite 333 ,,Naehdem man ein reiches vegetatives Wachs- 
turn erzielt hatte, wurde ein Tell jeder Kultur auf einen 
Minimaln~hrboden ~berpflanzt. Wenn sic dort aufwuehs, 
trat  keine Mutation in Erseheinnng, die die Erzeugung 
einer bestimmten Substanz gehemmt hgtte." 

Um das Bild abzurunden, sei nur hinzugeitigt, dab man 
bereits auf dem Schutzumschlag durch den Verlag sehr 
klar und genau informiert wird. Unter Bezugnahme auf 
die 4. AuIlage von ,,The principles of Heredity" wird bier 
festgestellt: ,,Dieser liegt diese deutsche Ausgabe zu- 
grunde." H. Bdhme (Gaterslebe~) 
ZIMMERMANN, KARL: Technik des Versuchswesens und der 
Pflanzenziichtung. (3., v~511ig neubearbeitete Auflage.) Leip- 
zig: S. Hirzel ~955. 414 S., 56Abb. Ganzleinen DM 25.--. 

Das Bueh ist in erster I i n i e  an das technische Personal 
gerichtet, das rail der Durehffihrung yon Feldversuchen 
in Inst i tuten und Zfiehtungsbetrieben zu tun hat. Im 
ersten Teil werden die technischen Arbeiten bei der An- 
lage, Durchfiihrung, Ernte und Verrechnung yon Ver- 
suchen ausfiihrlich geschildert in der Reihenfolge, wie sic 
im Jahresablauf anfallen. Ein Abschnitt  fiber ,,Versuchs- 
planung" ist neu eingefiigt~ Das SchluBkapitel i~ber die 
Verrechnung yon Versuchsergebnissen ist v611ig neu ge- 
staltet. Es wird auf 26o Seiten durch den Abdruck yon 
Formularentw~rfen ffir die Auswertung yon 30 Versuchs- 
p la ten  ergXnzt. Das Buch bringt zweifeltos vie[seitige 
Anregungen far die verschiedenen Sparten der Feld- 
versuchstechnik, Es wird als Erg~nzung zu einer prak- 
tisehen Ausbildung manehen Nutzen stiften. DaB in der 
rauhen WirMichkeit mit  Rezepten allzu h~ufig nicht  
weiterzukommen fat, und daf~ im entscheidenden Augen- 
blick racist das passende Rezept fehlt, bleibt leider Tat- 
sache. Der Versuchsleiter wird. jedenfalls gut daran tun, 
gerade beim teehnischen Personal das BewuBtsein wach zu 
halten,daB die mechanischeAnwendung yon Rezepten seine 
Gefahren in sich tr~gt. Aljred Lein (Sd, nega/Ha~.) 


