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BUCHBESPRECHUNGEN 
MAAT$I~H, RICHARD, ,Pareys Illustriedes Gartenbaulexikon". 
l#finfte, v6llig neubearbeitete Aufiage, 13d. I. Berlin u. 
Hamburg:  Paul Parey 1956. 645 Seiten, 593 Abb. Ge- 
bunden Ganzl. DM 69,-- ;  Halbl. DM 72,--. 

Der Beruf des G/irtners ist so vielseitig, dab es dem 
einzelnen kaum mOglich sein diirfte, sich ein umfassendes 
l*'achwissen auf allen Teilgebieten anzueignen. Oft wird 
man sich daher anhand tier Literatur i~ber bestimmte 
Fragen orientieren mtissen. Als reichhaltiges Nach- 
schtagewerk gilt in der Praxis seit langem Pareys IIIu- 
striertes Gartenbaulexikon. Die gegenfiber irtiheren 
Ausgaben durch Hinzunahme weiterer Wissensgebiete 
wesentlich erweiterte 5. Auflage vermag fiber g~irt- 
nerisch wichtige Dinge, wenn auch keine ersch6pfende, 
so aber doch zumindest fiir eine allgemeine Orientierung 
ausreichende und dabei  zuverl~issige Antwort zu erteilen. 
13el der Bearbeitung der Hilfswissenschaften kamen 
ebenso wie bei der Zusammenstellung des rein ggrt- 
nerisehen Teiles hervorragende Fachwissenschaftler zu 
Wort. Gebieten wie Arbeitslehre, Betriebslehre und Markt- 
wirtschaft, Rechtskunde und Technik im Gartenbau 
wurde in cter neuen Auflage entsprechend der zunehmen- 
den 13edeutung dieser Wlssenschaftszweige mehr Raum 
gewidmet als in den ~ilteren Ausgaben. 

Es ist den Bearbeitern des Oartenbaulexikons gelungen, 
das iiir den Praktiker Wissenswerte unter  Verzicht auf 
nebens~ichliche Dinge herauszuarbeiten. Der Auss ta t tung  
des Werkes mit Bildern und Tabellen, welche den kurz- 
gefaBten Text erganzen, wurde besondere Aufmerksam- 
keit gewidmet s  wgre zu erw~igen, ob man Fotos, 
welche technische Vorg~inge versinnbildlichen, wie etwa 
die A b b i l d u n g  auf  Seite 72, die an Asparagus spfe~zgeri 
in Eternitk/isten das Verfahren der halbautomatischen 
Bew~isserung aufzeigt, oder Abbildung Seite 134 , welche 
Schwimmerkgsten zur Regulierung des Wasserspiegels bei 
der Untergrundbewi isserung bringt,  nicht  durch Zeich- 
nungen ersetzen sollte, die das wirksame Prinzip besser 
herauszuheben vermSgen. Auch bei der Darstellung yon 
Pflanzenkrankheiten wird in der Regel, so z. ]3. beim 
131asenrost am Wacholder (S. 143) oder bei der Cyklamen- 
welke (S. 258), eine Skizze das Schadbild einprggsamer 
zeigen kSnnen als ein Foto. Diese Vorschlgge mSgen als 
Anregung fiir die weitere Verbesserung dieses Standard- 
werkes dienen. 

In  Anbetracht  der Reichhaltigkeit des Stoffes und der 
Griindlichkeit der Bearbeitung ist das vorliegende Werk 
so wertvoll, dab es als Nachschlagwerk und Ratgeber 
vorbehaltlos empfohlen werden dart. 

G. Friedrich (Halle) 

HARTMANN, MAX: Die Sexualitiit. Das Wesen and die Grund- 
gesetzlichkeiten des Geschleehts und der Geschlechtsbestimmung 
im Tier- und Pflanzenreich. 2. Anti.  Stuttgart:  Gustav  Fi- 
scher i956. XVI und 463 S., 288 Abb., 82 Tabellen. Olwd. 
DM 54,--. 

Die neue Auflage der ,,Sexualitgt" zeigt, dab trotz 
12 Jahre Inoderner genetischer und entwieklungsphysio- 
logischer Forsehung, die seit dem Erscheinen der I. Auf- 
lage vergangen sind, nichts Wesentliches an der grund- 
sgtzlichen Konzeption dieses Werkes gegndert zu werden 
brauehte. Vielmehr konnten M. HARrMaNNS wegweisende 
Theorien dutch inzwischen erarbeitete 13efunde experimen- 
tell welter untermauert  und ihre Tragi~higkeit bewiesen 
werden. Die Haupteintei iung der 2. Auflage ist deshalb 
dieselbe geblieben. Elementare u tiber 
,, Kernphasen und GenerationsweChsel" und ,,zur Nomen- 
klatur der Geschlechtsvertei lung und Gesehlechtsbestim- 
mung" (besser w/ire es hier, yon Terminologie zu sprechen) 
bilden die Einleitung. Im II.  Kapitel wird dann gezeigt, 
wie das allgemeine Vorkommen zweier bipolar verschie- 
dener G~Cmeten die Grundvoraussetzng einer Theorie der 
Sexualit/~t nnd 13efruchtung ist. Mit 3 prggnanten The- 
sen formuliert M: HART~aANN den Inhal t  einer allgemeinen 
Theorie der Sexual i tgt ,  die yon den Gesetzen der ,,all- 
gemeinen bipolaren Zweigeschleehtlichkeit", der ,,all- 
gemeinen bisexuellen Potenz" nnd  der ,,relativ ver- 
schiedenen St/irke der mgnnIichen nnd weiblichen De- 
terminierung" beherrscht wird. Die Mannigfaltigkeit 
der Wirkungsweise  und Erscheinungsformen dieser Ge- 

setze wird im III .  Kapitel dargelegt, das den zentralen 
Tell des Werkes bildet und die ausfiihrliche Darstellung 
und Diskuss ion der 4 Haupt typen der Geschlechtsbe- 
s t immung umfagt. Ausgehend yon den relativ einfacheu 
Verh/iltnissen der ,,haplogenotypischen Geschlechtsbe- 
st immung",  Iolgen die Abhandlungen iiber ,,haplomodi- 
fikatorische" und ,,diplomodifikatorische Geschlechts- 
bestimmung" (friiher als haplo- bzw. diplophgnotypisch 
bezeichnet) und schlieBlich die wesentlich erweiterte und 
neu geordnete Darstellung der ,,diplogenotypischen Ge- 
schlechtsbestimmung". Zusammenfassend wird im IV. Ka- 
pitel das Faz i t  iiir eine allgemeine Theorie der Sexualitgt 
gezogen. Der Schwerpunkt der Diskussion l iegt dabei  auf 
dem t3estreben, die Bedingungen der bisexuellenReaktions- 
ftthigkeit m6glichst prgzise in den genefisch gekennzeich- 
neten AG-iKomplex und in eine nicht genetiseh bedingte, 
irgendwie andersgeartete bisexuelle Potenz (BP) zu son- 
dern. Die das ganze Werk durchziehende !Kontroverse mit  
R.B. GOLD S CH •I D % der die Notwendigkeit f l it  die Annahme 
des yon CORRZNS eingeftihrten AG-Systems ablehnt, er- 
reieht hier ihren HShepu~kt. In  diesem Zusammenhang 
weist M. HARTMANN auf die weite 13estiitigung der COR- 
RExsschen Formulierungen durch neue vielseitige Ergeb- 
nisse bei Untersuehungen der haplo- und vor allem der 
diplogenotypischen Geschleehtsbestimmung hin und er- 
kl~irt, dab GOZDSC~ID~S ,,alternative Reaktionsnorm 
nur ein anderes Wort fiir die bisexuelle Potenz ist  und 
dal3 neben dieser ein genetisches AG-System notwendig 
ist." Ebenso wird GO~DSC~MIDrS ,,dogmatische ~ber-  
tragung seiner Formulierung der diplogenotypischen Ge- 
schlechtsbestimmung auf alle anderen Typen der Ge- 
schlechtsb.estimmung" einer eingehenden Kritik unter- 
worfen. Uber die m6gliche Wirkungsfolge der einzelnen 
Stufen des Sexualsystems entwickelt M. HARTMANX die 
Auffassung, dab ,,die bisexuelle Potenz vor dem Ein- 
greifen der Realisatoren liegt, wghrend die Wirkung des 
AG-Komplexes erst nach demselben auftritt. Die Wir- 
kung des AG-iKomplexes wird durch die Realisatoren erst 
ausgel6st". Im SchluBkapitel des 13uehes wird unter 
konsequenter Weiterffihrung der allgemein-biologischen 
Gedankeng/inge der Versuch unternommen, die 3 allge- 
meinen Gesetze der Sexualitttt  als 13egrtindung ffir eine 
Sexualitgtstheorie der Befruchtung heranzuziehen, wo- 
bei die Befruchtung im weitesten Sinne aufgefaBt wird 
als ein kompliziertes Geschehen, ,,das schon vor der 
Kopulation mit der sexuellen Differenzierung beginnt 
und mit den meiotischen Vorggngen bei der Reduktion 
zum AbschluB gelangt". Nach einer kurzen Widerlegung 
der Amphimixislehre nnd der Verjtingungshypothesen 
wird dargelegt, dab die Gesetze der Sexuatit~itstheorie 
auch die Grundph~inomene der 13efruchtung zu erkl~iren 
verm0gen. Wie neue 13efunde nach Revision der MoEwus- 
schen Angaben zeigen, kommt dabei den geschlechts- 
spezifischen Gamonen eine entscheidende Rolle zu. Die 
wichtigsten Befunde konnten an Chlamydomonas euga- 
meXos m i t  der chemischen Klarstellung der Gamone er- 
hoben werden, so dab sich jetzt die Umrisse einer Kausal- 
kette, angefangen yon der Wirkungsweise der F- und M- 
IRealisatoren bis zur 13ereitstellung und Wirkung der 
m~innlichen und weiblichen Gamone, abzuzeiehnen be- 
ginnen. Die Gamone k6nnen in diesem System als prim~ir 
befruchtungsbedingende Wirkstoffe" angesehen werden. 
Ant Grund ihrer weiten Verbreitung im Organismenreich 
n immt  M. HARTMANN an, dab ,,allgemein die 13efruchtungs- 
vorggnge durch das Zusammenwirken yon Gyno- und 
Androgamonen gesteuert werden und dab das allge- 
meine Prinzip der 13efruehtung darin zu suchen ist". 

F. Mechelke (GatersIeben) 
PRECHT, H., J.CHRISTOPHERSEN und H. HENSEL: Temperatur 
un(l Leben. 13erlin/G6ttingen/Heidelberg: Springer-Ver- 
lag I955. XI I  und 514 S,  ~82 Abb., 23 Tabellen. Geb. 
D2Cf 78,--. 

Seit der zusammenfassenden Darstellung yon B~- 
LEHRd~DEK (1935) ist das vorliegende 13uch der e rste Ver- 
such einer umfassenden Diskussion des Einflusses der 
Temperatur auf die Lebenst/idgkeit von Tieren und 
Pflanzen. Von einer historischen Darstellung ist ange- 
sichts der Fiille neuen Materiales abgesehen worden; m i t  
besonderer Liebe werden die Ergebnisse der Grundlagen- 
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forschu ng abgehandelt, j edoch werden auch Fragen der an- 
gewandten Biologie beriihrt. Bet der Vielseitigkeit der 
behandelten Probleme, die neben Physiologie auch 0ko- 
logie, Genetik usw. umfassen, kann der Inhal t  hier nut  
andeutungsweise skizziert werden. Im ersten Tell des 
Buches - -  der den wechselwarmen Tieren und den Pflan- 
zen gewidmet ist - -  bespricht H. PRECHT die physi- 
kalisch-chemischen GesetzmXl3igkeiten der Temperatur- 
wirkung sowie die aIlgemeinen Gesichtspunkte des Ein- 
flusses von Wi rme  und KilLe auf lebende Organismen. 
Ausgehend von den Vergnderungen der Proteine werden 
die Reaktionen stabiler und verinderlictler Systeme be- 
handelt;  mit  besonderem Nachdruck wird auf die Fghig- 
keit der Organismen hingewiesen, sich durch verschieden- 
artige Regulationen den unmittelbaren Einfliissen einer 
vom Optimum abweichenden Temperatur zu entziehen. 
Die meisten; Angaben beziehen sich auf wechselwarme 
Tiere, doch sind auch insbesondere die Ii/~ltewirkungen 
auf Pflanzen eingehend behandelt. Verf. hat  selbst Ver- 
suche an Hefen zur Kl~Lrung der komplizierteren "Verhglt- 
nisse bet den Tieren herangezogen, l turz werden die 
thermisch ausgelOsten Mutationen besprochen, eingehen- 
der die Beziehungen-'zwischen KSrpertemperatur und 
AuBentemperatur_';von2Poikilothermen, die Temperierung 
der Blgtter und Stengel yon Pflanzen. Den Beschlul3 
bilden ErSrterungen tiber die Bedeutung der Temperatur 
flit die Verbreitung wechselwarmer Organismen. Die 
speziellen Verh~iltnisse bet den Mikroorganismen werden 
im zweiten Tell des Buehes yon J. CHRISrOP~ERSEX dar- 
gelegt. Zun~tchst wird der Einflug der Temperatur auf 
das Wachstum, die] Vermehrung und~ den Stoffwechsel 
geschildert; dann folgen Betrachtungen tiber I-Iitze- 
abtOtung, Hitzeresistenz und thermophile Organismen. 
Im AnschluB an die Hitzeabt6tung wird die Pasteuri- 
sierung, im AnschluB an die Kglteabt6tung das Gefrier- 
verfahren ftir Lebensmittel besprochen. Der Temperatur- 
einfluB auf Bakteriensporen und ihre Keimung wird ge- 
sondert abgehandelt. Der dritte Tell des Buches aus der 
Feder von H. HEXSeL behandelt Warmbltiter und den 
Menschen. K6rpertemperatur, Bildung und Ableitung 
der KOrperwgrme sowie die Steuerung des Wgrmehaus- 
haltes werden besprochen. Besonders interessant sind 
die Ausfiihrungen fiber die Temperaturgrenzen des Le- 
bens sowie fiber den Winterschlaf und verwandte Er- 
scheinungen. Zum AbschluG wird eine Darstellung des 
Temperatureinflusses auf die geographische Verbreitung 
homoiothermer Organismen gegeben. Ein Namenver- 
zeichnis sowie ein 32 Seiten umfassendes Sachregister 
erleichtern die Benutzung des fiir alle Biologen wichtigen 
Werkes. Die buchtechnische Ausstattung entspricht der 
Tradition des Springer-Verlages. 

P. Metz~er (Oatemlebeq*) 

SORAUER, P., Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Tierische 
$ch~idlinge an Nutzpflanzen 2. Tell, Dritte Lieferung, Heteroptera, 
Homoptera I. Teil, bearbeitet yon E. OTTEN und H. J. MO LLER, 
herausgegeben von H. BLUNGK. Berlin u. Hamburg:  Paul 
Parey 1956. 399 S., 128 Abb. Gebunden DM 94,--. 

In  dem yon PAUL SORA~ER begrtindeten Handbuch der 
Pilanzenkrankheiten ist der bisherige Band ,,Tierische 
Seh/idlinge der Nutzpflanzen, 2. Tell" in Iiinf in sich ab- 
geschlossene Lieferungen aufgeteilt worden. Bisher liegen 
vor ,,Diptera und Hymenoptera" (i. Lieferung) sowie 
,,Coleoptera" (2. Lieferung). Die vorliegende dritte Lie- 
ierung behandelt die Heteroptera (Wanzen, Halbflfigler), 
die yon E. OCrzN-Hamburg bearbeitet wurden, sowie yon 
den Homoptera die Auchenorrhyncha (Zikaden) und die 
Sternorrhyneha (Pflanzenl~Luse), beide in der Bearbeitung 
yon H. J. IVi0LL~R-Quedlinburg, wghrend die Aphidoidea 
und die Coccoidea der n~chsten Lieferung vorbehalten 
bleiben. Gegeniiber den friiheren Fassungen ist der Text 
fast ganz bzw. ganz neu und sehr viel umfangreieher ge- 
staltet worden. Im Kapitel Heteroptera werden behan- 
delL: Pentatomidae, Cydnidae, Plataspidae, Coreidae, 
Lygaeidae, Pyrrhocoridae, Neididae, Aradidae, Dysodi- 
dae, Reduviidae, Nabidae, Anthocoridae, Piesmidae, 
Tingidae und Miridae. In  diesem wie im nachfolgenden 
Tell werden fiir jede beschriebene Art alle erforderliehen 
Angaben gemacht, soweit tiber diese t(larheit besteht. 
Hierzu gehOren wissenschaftlicher und Vulggrname, Ver- 
breitungsareal und Biotop, Nahrungs- nnd Brutpflanzen, 
Fortpflanzungsverh~Lltnisse und gntwicklungsgesehichte, 

Generationenzahl und Schadensm6glichkeit bzw. wirt- 
schaftliche Bedeutung, natiirliche Begrenzungsfaktoren 
(R/iuber, Schmaroizer) sowie Bekgmpfungsm6glich- 
keiten (KulturmaGnahmen, chemische Mittel). Das be- 
handelte Kapitel Homoptera ist wie folgt gegliedert: 
Fulgoroidea, Areaopina (Araepidae), Tettigometrina 
(Tettigometridae), Cixiina (Cixidae, Derbidae, Flatidae, 
Acanaloniidae), Fulgorina (Fulgoridae, Dictyopharidae, 
Eurybrachiidae, Ricaniidae, Issidae); Cicadoidea: Cica- 
dina, (Cicadidae), Cercopina (Cercopidae), Jassina (Mem- 
bracidae, Aetalionidae, Jassidae). ]3ei den Pflanzen- 
l iusen werden behandett:  Psyllina (Psyllidae) und 
Aleyrodina (Aleyrodidae). Die Literatur ist in beiden 
Kapiteln im wesentlichen bis zum Jahre I953 erfaBt wor- 
den und wird jeweils am Schlug gr6Gerer t iapitel  zu- 
sammengefal3t. Die Bebilderung ist vOllig neu gestaltet, 
da ein IRiickgriff auf ~ltere Klisehees unm~Jglieh war. Das 
Sachregister ist sehr umfangreich und umfagt  nahezu 
4 ~ Druckseiten, es enth~tlt die wissenschaftlichen und die 
Vulg~Lrnamen der Sch~dlinge, ihrer nattirlichen Feinde 
sowie die der Nahrungs- und Brutpflanzen. Alle text- 
lichen Angaben fiber die nattirlichen Feinde wurden einer 
kritischen Durchsicht durch H. SACHrLEB~N unterzogen, 
ein gleiches geschah ftir die BekimpfungsmaI3nahmen 
durch W. ZW6LFEa und fiir die Dosierung einiger In-  
sektizide im Kapitel Hepteroptera durch 1Vi. SPINDLER. 
Die vorliegende Lieferung des I.iandbnches ftigt sich in 
Bearbeitnng und A u s s t a t t u n g  wtirdig in den Rahmen des 
Gesamtwerkes, das weft fiber das deutsche Sprachgebiet 
hinaus zu einem unentbehrlichen Bestandieil jeder 
wissenschaftlichen Fachbiicherei auf phytopathologi- 
schem bzw. entomologischem Gebiet geworden ist. Nan  
darf den beiden Autoren sowie dem Herausgeber hierftir 
seinen Dank abstatten, ebenso wie dem Verlag, der sich 
hier ether Aufgabe unterzieht, die nicht nur  yon wirt- 
schaftlichen Interessen ausgeht. 

M. tflinkowski (Ascherslebe~) 

WEBER, ERNA: Grundril] der biologischen Statistik fur Natur- 
wissenschaftler, Landwirte und Mediziner. 2. Auflage. Jena: 
VEB Gustav Fischer 1956. 456 S., 92 Diagramme, 76 
Text- u. I6 Anhangs-Tabellen. Gebunden DM 45,--. 

Die neue Auflage des seitens der Biologen im weitesten 
Sinne desWortes viel bentitzten Buches weist gegentiber der 
I. Auflage yon 1948 vielleicht ebenso viete Erweiterungen 
und Verbesserungen auf wie diese gegentiber dem ersten 
Buch der Verfasserin, der ,,Variations- und Erblichkeits- 
Statistik" yon I935 (Miinchen: J. F. Lehmann). Hinzu- 
gekommen sind vor allem die Covarianzanalyse, die 
Diskriminanzanalyse und die Probitanalyse, ferner die 
negative ]3inomialverteilnng und die Neymann-Ver- 
teilung. Wesentlich erweitert wurden die Absehnitte, 
welche in erster Linie den Landwirt  interessieren: die 
Varianzanalyse, welche heute den Angelpunkt seiner 
Berechnungen darstellt, und die Interklasskorrelation, 
die infolge ihrer Beziehung zu Fragen der Erblichkeit be- 
sonders ftir den Tierziichter yon Belang ist. Auch der 
neue kurze Abschnitt  tiber die Berechnung der mittleren 
Abweichung aus der festgestellten Variationsbreite (p. 57) 
ist Iiir die Praxis yon Bedeutung. Besonders zu begriiBen 
ist schlieBiich auch der gut iIlustrierte neue Abschnitt  
tiber die Methoden der graphischen Darstellung des ge- 
wonnenen Zahlenmaterials, ein fiir die Praxis wichtiges 
Thema, das in den anderen Biostatistiken leider meist 
recht stiefmiitterlich behandelt wird. 

Diese Momente m6gen gentigen, um die Erweiterung 
und Verbesserung des Buches gegeniJber der I. Auflage 
vor Augen zu fiihren. Rein ~LuBerlich ist auch die iiber- 
sichtliche Bezifferung der einzelnen Abschnitte und die 
Zusammenstellung aller l~echentabellen am Schlusse des 
Buches zu begriiBen, schlieglich auch der Umstand, daG 
das Papier i956 besser ist als 1948, und dab das Buch 
sogleich gebunden geliefert wird - -  beides sollte bet allen 
Btichern die Regel bilden, welche nicht nu t  einmal durch- 
gelesen, sondern immer wieder zur Hand genommen und 
nachgeschlagen werden. Leider ist zu beftirchten, dab die 
Verdoppelung des Preises, welche der Verdoppelung der 
Seitenzahl entspricht, manchen Biologen davon abhalten 
wird, sieh dieses unentbehrliche I-Iilfsmittel und Nach- 
schlagewerk bet alien biostatistischen Untersuchungen 
auch persOnlich anzuschaffen. Schildey (Halle/S.) 



27. Band, Heft ]3uchbesprechungen 63 

WERTH, EMIL: Bau und Leben der Blumen. Die bliitenbiolo- 
gischen Bautypen in Entwicklung und Anpassung. Stuttgart: 
Ferdinand Enke 1956. 2o4 S., 46 Abb. Ganzl. DM 20,--.  

Ni t  vorliegender Darstellung wird die Anzahl der 
gr~JBeren Ver~Jffentlichungen auf dem Gebiete der ]31titen- 
6kologie, die gerade in den letzten Jahren besonders zahl- 
reich waren - -  ich erinnere nur  an:  Voa~L, ST., ~Bliiten- 
biologische Typen als Elemente der Sippengliederung, 
Jena I954 und XUaL~R, H., Einftihrung in die Bliiten- 
6kologie, Jena I955 - um eine weitere vermehrt. 

Von einem Altmeister der Bliitenbiologie wird bier, 
wie bereits der Unterti tel  erkennen I~LBt, ebenfalls der 
Versuch unternommen, die Mannigfaltigkeit der Bltiten- 
formert in eine Anzahi Grundtypen aufzugliedern; sie 
werden in den morphologisch gekennzeichneten Begriffen : 
Napfblumen, Pinselblumen, Becherblumen, Glockenblu- 
men, Schirmblumen, K6rbchenblumen, Rachenblumen, 
hXlftig-symmetrische Fallenblumen und Fahnenblumen 
erblickt. Zwischen diesen dutch zahlreiche Abbildungen 
veranschaulichten Bautypen der Bititen werden erd- 
geschichtliche und stammesgeschichtliche Zusammen- 
hS~nge aufgezeigt und auf eine ,,deutliche entwicklungs- 
gesehichtliche Tendenz" sowie eine gewisse Verteilung 
innerhalb des Systems der Bltitenpflanzen aufmerksam 
gemacht. Auf hiervon abzuleitende ,,Spezialisations- 
Iormen" und Reduktionsformen wird - -  teilweise in 
Analogie zur l~eduktion des Extremit~Ltenskelettes bei 
Vertebraten - -  besonders hingewiesen. Weitere Kapitel 
tiber ,,Pollenblumen", Vogelblfitigkeit" und ,,Wind- 
bliitigkeit" vervollst~ndigen die Ausitihrung. 

Im Zusammenhang mit den eingangs erw~ihnten weite- 
ren neueren bltiten6kologischen VerOffentlichungen ist 
hinsichtlich der Gliederung der Bltitenmannigfaltigkeit 
bereits eine zh weitgehende fJbereinstimmnng zu ver- 
zeichnen; fiir ein allgemeineres Verstgndnis dieses Fragen- 
komplexes sind die yon W ~ r  aufgezeigten Beziehungen 
von besonderem Interesse. Helm (Gaterslebes) 

HOLMES, E., Practical Plant Protection. LondonW. C. 2, Con- 
stable & Co. Ltd., I955. 252 S. 9 Abb., geb. 15 sh. 

In  seinem ffir den Farmer und Ggrtner gesehriebenen 
]Buch kennzeichnet HoL~es die Ftille der neuen M6glich- 
keiten des Pflanzenschutzes als notwendigste und wich- 
tigste Erg~tnzung zur Gesamtheit aller Kulturmal3nah- 
men des Pflanzenbaus, ohne die maximale Ertr~tge yon 
hOchster Qualitgtsstufe nicht erzielt werden k6nnen. Er 
bezieht sich dabei ausschlieBlich auf englische Verh/ilt- 
nisse und bietet vielleicht nnbeabsichtigt dem Leser auch 
Einblick in die Mentalit~Lt der britischen Landbev61- 
kerung, die offenbar mit  Aufgeschlossenheit und Selbst- 
verst/~ndlichkeit die Erfolge der Pflanzenschutzforschung 
sich nutzbar  zn machen versteht. Zun~ichst werden die 
chemischen Pflanzenschutzmittel, die Art und Weise 
ihrer Prtifung und ihrer Anwendung, jedoch mehr er- 
z~ihlend als belehrend besprochen. Den Hauptteil  des 
18uches n immt  die Schilderung von Krankheiten und 
Sch~tdlingen der verschiedenen t iu l turen sowie die Un- 
krautbek~tmpfung .e in, die jedoch nur  einen sehr fliichtigen 
und liickenhaften Uberblick zu geben vermag. Die letzten 
Abschnitte sind der toxikoiogischen Problematik der 
Pflanzeeschutzmittel gewidmet, die auch in England 
besondere Aufmerksamkeit bei den verantwortlichen 
Instanzen finder. Sie beenden ein Buch, dem aui3erhalb 
seines Landes keine nennenswerte Bedeutung zukommen 
dfirfte. Hey (Berlitz) 

NATHUSIUfl, LILLY VON, Theodor Roemer, Lebensabrifl und bib- 
liographischer Oberblick. Universit~Lts- und Landesbibliothek 
Halle/Saale, 1955. t3I  S., I Abbildung, brosch. DM 2,60. 

Diese Ver6ffentlichung, die im Rahmen der Schriften 
zum Bibliotheks- und ]Btichereiwesen in Sachsen-Anhalt 
yon der Universit~Lts- und Landesbibliothek Halle/SaMe 
herausgegeben worden ist, gibt eine Bibliographie yon 

THEODOR I{OEMI~R, dem langj/thrigeii Ordinarius des 
Instituts ftir Pflanzenbau und Pflanzenztichtung und 
dem erfolgreichen Ziichter, wieder. 

Notizen des Verstorbenen zu seiner Lebensbeschrei- 
bung ftir das Familienarchiv sind mit  herangezogen 
worden. Die Verfasserin ist wie keine andere berufen, 
diese Gedenkschrift zu schreiben, da sie 27 Jahre als 
engste Mitarbeiterin yon ROE,~ER gewirkt hat  und der 
Verstorbene stets betont  hat, dab sie ibm eine auBer- 
ordenttich groBe und treue Hilfe bei seiner ArbeiL ge- 
wesen ist. Nach einem allgemeinen Lebensabrif3 wird 
in den einzelnen Abschnitten das Verh~Lltnis yon 1ROEM~R 
zu seinen Studenten nnd Mitarbeitern behandelt. Weitere 
Abschnitte sind dem Organisator, dem Wissenschaftler 
und dem Praktiker i R o ~ R  gewidmet. AuBerordentlich 
lesenswerL ist die Abschlul3vorlesung, die Ro~M~I~ naeh 
3Ij~thriger Hochschult~Ltigkeit gehalten hat. 

Aber einen besonderen Were erh~lt diese VerOffent- 
lichung durch die Bibliographie der Arbeiten des Insti tu-  
tes fiir Pflanzenbau und Pflanzenztichtung sowie der 
Ver/Jffentlichungen yon ROEm~R vor seiner Hallenser 
Zeit. Diese Publikationen sind systematisch geordnet; 
ein Autorenverzeiehnis sowie ein Stichwortverzeichnis zu 
dieser ]3ibliographie erleichtern seine Verwendung. Die 
Verfasserin hat  es verstanden, neben dem ~uBeren Ab- 
lauf dieses groBen Lebens eines erfotgreichen Hochschul- 
lehrers und Forschers, verbunden mit  vielen ]Berichten 
tiber pers6nliche Erinnerungen, ein vollstgndiges Lebens- 
bild 1 R o E ~ s  zu geben, dieses markanten Vertreters der 
Landwirtschafeswissenschaft. Es wird dazu beitragen, 
dab I~OE~ER ein ehrendes und dankbares Andenken 
bewahrt  bleibt. Pelshenke (Delmold) 

HEDWIG K~HLER, Einfiihrung in die Methoden der pflanz- 
lichen Antibiotikaforschung. ]Berlin: Akademie-Verlag i956. 
351 S., 39 Abb., 18 Tab., karL. DM 2o,--. 

, ,Antibiotika sind biogene Antiseptika sehr hohen Wir- 
kungsgrades." Sie haben in dem letzten Jahrzehnt groBe 
Bedeutung ftir die Human-  und Veterin~rmedizin erlangt 
und sind heute als unerschOpfliche Fundquelle auch Itir 
andere Gebiete, besonders die Phytopathologie, die Tier- 
ern~thrung und die Konservierung yon Nahrungsmitteln 
bekannt geworden. 

Die Verfasserin erm6glicht in diesem ersten deutsch- 
sprachigen Kompendium tiber die Methoden der Anti- 
biotika-Forschung den Mikrobiologen eine rasche und 
voltst~tndige Einffihrung in das in wenigen Jahren stark 
angewachsene Arbeitsgebiet. Die bew~thrten Isolierungs- 
und Kulturmethoden yon Pilzen, Bakterien und Aktino- 
myceten, die Bestimmung der Antibiotika, ihre Gewin- 
hung und Reinigung, zum TeLl unter  industriellen Ge- 
sichtspunkten, ihre biologische Wertbest immung mit den 
MeBverfahren, die NachweismOglichkeiten einzelner Anti- 
biotika in Mischungen und die Sensibilit~tsbestimmungen 
von Mikroorganismen gegentiber Antibiotika in Vitro 
sind so ausftihrlich beschrieben, dab sie als Arbeitsvor- 
lagen dienen k6nnen. Nach Hinweisen auf die komplexe 
Natur  der noch offenen Probleme erfolgt eine vollst~Lndige 
Obersicht tiber die bisher beschriebenen Antibiotika (ins- 
gesamt 263), gegliedert nach ihren Produzenten. Sie ent- 
h~tlt, soweit bekannt,  Angaben fiber die chemische Kon- 
stitution, charakteristische chemische und physikalische 
Eigenschaften, ihre L6slichkeit, das Wirkungsspektrum 
und die Produzenten. 

774 Literaturangaben, ein klar gegliedertes Sachver- 
zeichnis sowie ein Autorenverzeichnis erleichtern den Ge- 
brauch. Das preiswerte Buch kann als Handwerkzeug 
ftir j edes mikrobiologische Laboratorium w~Lrmstens emp- 
fohlen werden, denn es gibt auch viele allgemeingtiltige 
Hinweise und Anregungen u. a. z. ]3. ftir die laboratoriums- 
m/il3ige Priifung yon Fungiziden und ]Bakteriziden. 

Fiir den Phytopathologen w/iren noch Angaben tiber 
toxische Werte der beschriebenen Antibiotika ftir Kultur-  
pflanzen wertvoll. Schuhman• (Berli~-Dahlem) 


