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j 5&rlichen und periodischen Witterungsschwankungen 
in unserem Kl imaraum muB man annehmen, dab der- 
artige Faktoren zumindest nicht allzu h~ufig sein 
werden. Aus dem gleichen Grunde ist auch die An- 
nahme ext remer  Rasseri • Standortswechselwirkun- 
gen fiber nur geringe Standortsunterschiede wenig 
wahrscheinlich. 

7. E r k e n n b a r k e i t  y o n  R a s s e n u n t e r s c h i e d e n  

Letzten Endes k6nnen Rassenunterschiede nur im 
Feldversuch nachgewiesen werden, wenn man die 
wirtschafflichen Erfolge beurteilen will. Es l~iBt sich 
jedoch durch Testverfahren im Labor  oder in kurz-  
fristig zu beobachtenden Feldversuchen sicherlieh 
ein vorl~iufiger Entscheid herbeiffi}lren. Dieser Ent -  
scheid betrifff aber in jedem Falle vorerst  lediglich 
best immte physiologische oder morphologische Merk- 
male und in keinem Falle die wirtschaftliche Brauch- 
barkeit ,  denn hierfiber kann nut  unter  Beachtung des 
weder im Labor  noch im kurzfristigen Feldversuch 
vollst~indig herzustellenden gesamten Komplexes der 
wirksamen Standortsfaktoren ein sicherer Aufschlul3 
erwartet  werden. 

Da genetische Analysen bei Waldb~umen kaum 
durchzuffihren sind, wird malt  sich bei der Kennzeich- 
hung yon Rassenunterschieden stets darauf  beschdin- 
ken mfissen, die H~ufigkeiten gewisser Merkmals- 
pr~igungen miteinander zu vergleichen. 

8. Z u s a m m e n f a s s u n g  u n d  D i s k u s s i o n  

Es zeigt sich bei eingehender Durcharbei tung der 
bisher vorliegenden Ergeb!lisse populationsgenetischer 
und forstwissenschaftlicher Forschung, dab die Bil- 
dung yon Zufallsrassen und Standortsrassen ein 
zwangsl~iufiger Vorgang ist. Das Vorkommen beider 
Typen ist also mit  Sicherheit zu erwarten. Vor diesem 
Hintergrund erseheinen beide Best immungen des forst- 
lichen Artgesetzes, die Bestandesanerkennung zur 
Berficksichtigung der Zufallsrassen und die Ausschei- 
dung yon Wuchsgebieten zur Berficksichtigung der 
Standortsrassen in gleicher Weise berechtigt und 
wi ssenschaftlich fundiert. 

Es ist aber weiter offensichtlich, dab man bei der 
praktischen Beurteilung der hiermit zusammenh~in- 
genden Fragen sich auf ein breites Material stfitzen 
mul3. Denn wenn schon die Prozesse der RassenbJl- 
dung den Gesetzen tier Wahrscheinlichkeitsrechnung 
folgen, so wird dies zunehmend kompliziert, wenn man 
die zwischen Best~inden vorliegenden Milieuunter- 
schiede mit berficksichtigt. Die Erkenntnis  des wirt- 
schaftlichen Wefts  einer Rasse wird deshalb von Fall 
zu Fall mit  unterschiedlicher Sicherheit zu bewerten 
sein. Am ausgepr~gtesten gilt dies ffir die Beurteilung 

der Wachstumsleistung, w~hrend gewisse qualitative 
Merkmale mit  grol3er Sicherheit angesprochen werden 
kSnnen. Der Erfolg derBestandesanerkennung ist dem= 
gem~tB auch nut  im Gesamteffekt  zu beurteilen: Man 
wird zwar nicht mit  jeder Anerkennungseinheit wirk- 
lich einen Griff in eine Populat ion mit  wirtschaftlich 
fiberdurchschnittlichen Genfrequenzen getan haben, 
aber im Ganzen gesehen, ergibt sich doch eine groBe 
Wahrscheinlichkeit daftir, dab fiber die Bestandesan- 
erkennung ein Schritt in Richtung auf eine Anh~ufung 
wirtschaftlich erwfinschter Typen in den Folgebest~tn- 
den getan werden kann,  yon  der Ausschaltung wirt- 
schaftlich minderwertiger Typen  einmal ganz abge- 
sehen. Wir kSnnen also hier nicht in Einzelf~tllen den- 
ken, in MSglichkeiten also, sondern mfissen den wahr- 
scheinlichen Effekt  im Auge behalten, also nicht mit  
MSglichkeiten, sondern mit  Wahrscheinlichkeiten kal- 
kulieren. 

Hervorzuheben ist weiter, dab man den wirtschaft-  
lichen und biologischen Weft  bes t immter  Rassen aus- 
einanderhalten sollte, wobei man unter  biologischem 
Weft  den Selektionswert der Gene der betreffenden 
Rasse verstehen sollte. Es gibt auch in der forst- 
lichen Li tera tur  Beispiele daffir, dab ein bestandes- 
weises Vorkommen yon Typen mit  an sich negat ivem 
Selektionswert m6glich ist. So wird yon Finnland ein 
Fall yon bestandesweisem AUftreten der Maserbirke, 
ein bestandesweises Auftreten der H~tngeform bei 
Fichte und aus Schweden ein gr6Beres geschlossenes 
Vorkommen der Variet~t a c r o c o n a  derselben Holzart  
beschrieben. In  allen drei F~llen liegt die Zufallsnatur 
der , ,Rassenbi ldung"auf  der Hand,  und es w~ire unsin- 
nig, die natfirliche Selektion hierffir verantwort l ich 
zu machen und etwa yon , ,S tandor ts rassen"  zu 
sprechen. 

Eine weitere Frage ist es, ob es sich for die deutsche 
Forstwissenschaft noch lohnt, eingehende und notge- 
drungene langfristige Untersuchungen tiber den Erfolg 
der Bestandesanerkennung anzustellen, da man an -  
nehmen muB, dab in absehbarer Zeit der Saatgutbe- 
darf aus Samenplantagen gedeckt wird, aus ,,BesEin- 
den" also, deren Genfrequenzen dutch ktinstllchen 
Eingriff des Menschen bewuBt ver~indert wurden. So- 
range man aber noch nicht in ausreichendem Mage 
fiber derartige Plantagen verf0gt, soIlte man nach 
wie vor auf die anerkannten Best~inde zurackgreifen. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
Biuletyn Naukowy. Mitteilungen des wissenschaftlichen 
Staatsinstituts ffir Arzneipflanzen-Drogen in Poznafi. 
Poznafl x955. 

Die neue polnische Zeitschrift beriehtet fiber Arbeiten 
des polnisehen wissenschaftlichen Staatsinstitutes ffir 
Arzneipflanzen-DrogeI1. In der ttauptsache werden Fra- 
gen des Arzneipflanzenanbaus behandelt, die in Faeh- 
kreisen anderer LXnder sicherlich mehr Beachtung IXn- 
den, wenn die, VerSffentlichungen in einer der Kongrel3- 
sprachen abgefaBt w~ren statt in der Landessprache; die 

Zusammenfassungen (deutsch und russisch) reichen nicht 
aus, einen nXheren Einblick in die Versuche zu gewXhren. 
(Die deutschen Zusammenfassungen sind bedauerlicher- 
weise nicht einmal sprachlich fehlerfrei. Uber die russi- 
schen kann sich Rein. kein Urteil erlauben.) Erfreulich 
ist. dab bei verschiedenen Arbeiten auch die ausl~ndische. 
Literatur der betreffenden Spezialgebiete weitgehend be- 
rficksichtigt wurde: Befremdlich wirkt zumindest ffir 
den deutschen Leser --. dab bei einem Sortenvergleich 
von ,.trizonisehen" neben tschechischen und sowjetischen 
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Sorten berichtet wird. Bet Durchsicht d-er ersten Hefte 
( i - - 2  und 3) fiberrascht die Anzahl yon Arbeiten fiber 
Nepeta cataria L. vat. citriodora BALB., dagegen er- 
scheinen die Bemfihungen um die Mutterkorngewinnung 
yon allgemeinerem Interesse zu sein. Weitere Arbeiten 
befassen sich mit  Pfefferminze, Salbei, Lavendel, Ants, 
Baldrian und zwei VerSffentlichullgen mit der Anwen- 
dung des Insektizids Dichlorgthan gegen Drogellschgd- 
linge. Schti/er (~uedlinburg) 

BROUWER, WALTER und ST,~HLIN, ADOLF: Handbuch 
der 8amenkunde fGr Landwirtschaft, Gartenbau und Forst- 
wirtschaft, mit einem Schliissel zur Bestimmung der wich- 
tigsten landwirtschaftlichen Samen. 656 Seiten; mit 1672 
Feinstrichfederzeichnullgen. Frankfurt  a.M., DLG-Verlag- 
GmbH., 1955. Preis 96,4o DM. 

Auf den erstell zwanzig Seiten wird eine sehr gedrgngte 
Darstellung der allgemeinen Samellkullde gegeben, zu- 
gleich eine 13bersicht der im Buehe verwendeten Termino- 
logie. Es folgen dann im Haupttei l  die Besehreibungen 
der Frtichte und Samen, die naeh den wissenschaftlichen 
Namen der Familien und innerhalb dieser der Artnamen 
alphabetisch geordnet und damit  leicht auffindbar sind. 
AuBerdem silld deutsche und englische Namen ange- 
gebell. Beschrieben sind 2512 Arten aus 181 Familien;  
aufgenommen sind die wichtigsten Nutz- und Zierpflan- 
zen sowie die im Saatgut haupts~chlich auftretenden Un- 
kr~iuter der ganzen Welt (z. B. Cactaceae 32Arten,  
Cruciferae 95, Gesneriaeeae IOi Gramineae 229, Pal- 
mac 13, Scrophulariaceae 98, Pinaceae 37, Rutaceae 14, 
Umbelliferae 65). l~ber drei Fflniteln der Beschreibungen 
ist eine Strichzeichnung beigegeben. Den Schlug bildet 
ein 83 Seiten umfassellder Bestimmungsschliissel ffir die 
wichtigsten Samen. 

Die groBe Pr~ignanz der Darstellung - -  besonders hin- 
gewiesen set noch auf die allgemeinen samenkundlichen 
Charakteristiken der Familien - -  sowie die hohe Zahl der 
aufgenommenen Arten maehen das Buch zu einer sehr 
wertvollen Bereicherung der Literatur zur Samenkunde, 
in der es zugleich eine empfilldliche Lficke ganz hervor- 
ragend ausfiillt. Nur  manche der Zeichnungen wfirde 
IRef. feiner ausgeffihrt wfillschen. Das Buch sollte yon 
allen, die rail Saatgut zu tun haben, st~indig benutzt  
werden und wird dann zweifellos zu der yon den Ver- 
fassern erstrebten Verbesserullg der praktischen Samen- 
kenntnis gallz weselltlich beitragen. 

~. Mam/etd (Gatersleben) 
Landwirtschaftliches Zentralblatt - -  Abteilung Veterinir- 
medizin. Verantwortliche Redaktion: P~of. Dr. Dr. 
GUNTHER SGHUTZLER und Prof. emerit. Dr. WALTER 
LOOK,. Das Werk erscheint in einzelnen I-telten, und zwar 
werden vorerst j~ihrlich 6 Hefte im Umfang yon etwa 
io Druckbogen erscheinen. Die IReferate sind in deutscher 
Sprache abgefaBt, der Preis ffir das einze!ne Heft be- 
tr~gt 12.--  DM. Das IReferatenblatt kann aueh in West- 
deutschland bezogen werden. 

Im iRahmell des Landwirtschaftlichen Zentralblattes, 
das im Auftrage der Deutschen Akademie der Landwirt-  
schaftswissenschaften zu Berlin yon Prof. Dr. MaXImILIAN 
PFLt~CK~, dem langj'Ahrigen Herausgeber des Chemischell 
Zentralblaftes, herausgegeben wird, erscheint ab I. Januar 
1956 als besondere Abteilung: V e t e r i n i ~ r m e d i z i n ,  
deren Aufgabe es sein soil, fiber die gesamte tierfirztliche 
Literatur der Welt laufend zu referieren. Das Werk wird 
sich in seiner Ausstat tung und in seiner Anlage weit- 
gehend an die frfiheren Jahresberichte auf dem Gebiet 
der Veferin~xmedizin yon ELL~NB~Ra~ und ScI~Orz an- 
lehnen. 

Durch die 3/iitarbeit zahlreicher hervorragender Wissen- 
schaftler auf dem Gebiete der Veterin~irmedizin ist dafter 
gesorgt, dab nicht nur die Li tera tur  der evropfiisehen 
L~inder, sondern aueh die der auBereurop~iisehen L~nder 
eingehend berficksichtigt wird. I~sbesondere wird auch 
fiber die sollst nur schwer zug~llgliche Literatur der ost- 
europ~iischen Staaten, der Sowjet-Ullioll und Chinas 
laufend referiert werden. M..P/l~cke 
RUHLAND, W. (Herausgebel). Handbuch der Pflanzen- 
physiologie, Bd. I. Genetische- Grundlagen physiologis~her 
Vorg~nge. Konstitution der Pflanzenzelle. Berl in/G6tt ingen/ 
Heidelberg: Springer 1q55. 850 S., 283 Abb. Ganzl. 
DM i6o . - - .  

Das Handbuch der Pflanzenphysiologie verdankt seine 
Planung AnreguDgen, die bereits auf das Jahr 1937 zu- 
ri~ckgehen. Die I4riegsereignisse und die Schwierigkeiten 
der Naehkriegszeit haben sein Erscheinen verz6gert. 
DaB ~iuBere Bedingungell die Herausgabe dieses auf 
internationale Zusammenarbeit  begriindetell Werkes 
nicht verhindert  haben, ist ein sch6ner Beweis der Kon- 
tinuit~it wissenschaftlichen Denkens und des Bestrebens 
der V61ker zu einem gemeinsalnen Schaffen kultureller 
Werte. t ta t te  schon damals die rasche Entwicklung der 
Pflallzenphysiologie und ihre zentrale Stetlung im Be- 
reich der Botanik eille ausffihrliche Darstellung der Er- 
kenntnisse und Probleme notwendig erscheillen lassen, 
so ist die Schaffung eines Handbuches heute yon um so 
gr6Bererer Bedeutung. Das Bedfirinis, einen gr6Beren 
Rreis. yon Interessierten dutch Herausgabe yon Fort-  
sehritts- und Sammelberichtell die Orientierung aui Teil- 
gebieten der Pflanzenphysiologie zu erm6glichen und 
einen Uberblick zu erleichtern, hat  sieh besonders seit 
dem letzten Weltkriege geltend gemacht. Diese Darstel- 
lungen blieben abet auf einige in stfirmischer Entwieklung 
befindliche Arbeitsgebiete beschr~inkt. DaB nun der alte 
Plan, ein Handbuch der Pflanzenphysiologie herauszu~ 
bringen, in vervoltkommneter Form ill die Tat  umgesetzt 
wird, erffillt die Physiologen der Welt mit groBer Be- 
wunderullg ffir den SehSpfer dieses Werkes, Professor 
WILHELM RUHLAND, der trotz seines hohen Alters un- 
gebeugt und tatkr~ftig eine so groBe Aufgabe fibernom- 
men hat. An der Umarbeitung der bereits frfiher ge- 
troffenell Disposition der Werkes haben Coeditoren ulld 
Bandherausgeber hervorragenden Anteil. Der unge- 
heuer angewachsene Wissensstoff zwang zu einer weit- 
gehenden Aufgliederung des Gesamtgebietes und ether 
strengen Spezialisierung, was ill der groBen Zahl mit-  
arbeitender Autoren zum Ausdruck kommt. Die dutch 
die individuelle Auffassung bedingte Ungleichheit in der 
Darstellung wird dutch zahlreiche Verweisungen auf 
andere Blapitel ausgeglichen. Aul3erdem wird jedem Band 
eine vom Bandheravsgeber n'ach IKenntnis der Einzelbei- 
tr~ge verfagte , ,Fini/ihrung und Ubersicht"vorangestell t .  

Das Handbuch ist in drei Teile gegliedert, yon denen 
der erste in den B~inden I und 2 die ,,Allgemeinen Grund- 
lagen" behandelt, der zweite (3.--13. Ed.) dem Stoff- und 
F.nergiewechsel gewidmet ist und der dritte schlieBlich 
die Physiologic des Wachstums, der Entwicklung und der 
Bewegungen umfaBt. Der vorliegende x. Band beschiiftigt 
sich rail  den genetisehen Grundlagen physiologiscber 
Vorg~llge und der Nonstitution der Pflanzenzelle 

Mit einem I(apitel ti bet die Ph ysiolegie der Genwirkun g, 
in dem de r Genbegriff an einigen Beispielen erl~utert, die 
Wechselwirkung der inneren erblichen Faktoren unter- 
einander, ihr EinflnB auf das Reaktionsverm6gen der 
Pflanze und spezielle Untersuchungen an Neurospora beo 
handelt  werden, er6ffnet D. G. CATCH~SlDE die Reihe 
der genetischen Beitr~ge, die yon M. M. I~HOAD'~S (Inter- 
action of genie and non-genie hereditary units and the 
physiology of llongenic inheritance), F . W .  WENT Und 
ether ausffihrlichen Darstellung fiber ,,Variabilitiit und 
statistische Behandhmg physiologischer Exper imente"  
durch C. I-IAt~T~ weitergeffihzt wird. ~Zesentlich umfang- 
reicher und stark gegliedert ist der 2. Teil dieses Bandes 
fiber ,,Die Strukturen der Zelle und ihre chemische und 
physikalische I tonst i tut ion",  in dem die Anatomic der 
Zelle (L. G~ITLaSH), die physikalisehen Eigenschaftell und 
die Bedeutung des Wassers ffir die Zelle, das Cytoplasma 
und seine Feinstruktur,  der Zellkern, die Plastiden, 
Chondriosomen und Mikrosomen, der Zellsaft und seine 
Eigenschaften und die Zellwand ausffihrlieh da~gestellt 
werden. Die Literaturfibersiehten, die jedem Kapitel 
angeffigt sind, silld sehr auslfihrlich gehaIten und geben 
jeweils den vollen Titel der Originalarbeiten wieder, was 
ffir die Benutzung des Handbuchs einen unschgtzbaren, 
oft zu wenig gewfirdigten Vorteil bedeutet.  

Bereits der erste Band lfiBt den groBen Weft  und die 
eminente Bedeutung ermessen, die das VVerk ffir die 
Weiterentwicklung der Pflanzenphysiologie gewinnell 
wird. Die Enzyklop~idie stellt  dell Soekel dar, auf dem 
die ktmftige Forsehung aufbaut. Ihre Anschaffung dtirfte 
nicht nut  far Hochschulinstitute, sondern an allen In- 
st i tuten der Grundlagenforschung und angewandten 
Disziplinen sowie all ArbeitsstgtLell der Grenzgebiete 
unerlgBlieh seth. Schlegel (Gatersleben) 


