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Tabelle 

Buchbesprechungen 

5. Lat .  Quadrate: Vergleich yon Versuchsgliedern untereinander und  Vergleich 
yon Versuchsgliedern mi t  dem Versuahsgliedmitttel. 

Der Ztichter 
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I n t e r p r e t a t i o n  der Ergebnisse.  
Es s ind in der  Zusammens te l lung  nur  die Siche- 

rungen gegeniiber  der  Vergleichssorte  I dargestel l t .  
Danach  ist  die Sorte  3 gesichert ,  die Sorte  5 gut  ge- 
s ichert  und  die Sorte  4 sehr  gut  gesicher t  schlechter  
als die Vergleichssorte.  

Bemerkung :  Es hande l t  sich um erfundene Er-  
t ragswer te ,  n ice r  um einen durchgef t ihr ten  Versnch. 

H e r s t e l l u n g  d e r  F o r m u I a r e  

Bei ger ingem Bedarf  k6nnen die ftir die Verrechnung 
erforder l ichen F o r m u l a r e  mi t  der  Schre ibmaschine  ab- 
geschrieben werden.  Alle Symbole  s ind so gewfihlt, 
dab  sic sich mi t  einer normalen  Schre ibmaschine  
wiedergeben lassen. F i i r  eine grai3ere Zahl  yon F o r m u -  
larch k6nnen die bekann ten  Vervielf~il t igungsverfahren 
mi t  Wachsma t f i z e  oder  Metallfolie herangezogen wer- 
den. Der  Druck  der  F o r m u l a r e  (der eine Lizenz er- 
forder l ich mach O ist  erst  bei seer  groi3en Versuchs- 
serien mi t  vielen gle ichar t igen Einzelversuchen,  wie 
sic e twa bei  den amt l ichen  Prfifungen yon Neuziich-  
tungen  notwendig  sind, zu empfehlen,  da  der  Satz  ver-  
h~il tnismfgig kostspiel ig  ist. 

Bew~ihrt ha t  sich anch die Verwendung yon Fo to -  
kopien.  W e n n  diese mi t  weichem Bleist i f t  beschr ieben 
werden,  k6nnen die Fo rmu la r e  nach  dem Abwischen 
mehrmals  b e n u t z t  werden.  Llberziehen der  mi t  der  
Maschine auf  e twas steiferes Pap ie r  geschr iebenen 

F o r m u l a r e  mi t  e inem geeigneten L a c k  f i ihr t  zu dem 
selben Ergebnis .  

Die wei tgehende  Schemat is ie rung der  Versuchs- 
auswer tung  h a t  sich bei  meinen Arbe i ten  seit  J ah ren  
bew~ihrt. Es en t s teh t  dadurch  die M6glichkeit ,  die 
Rechenarbe i t  yon  wenig qual i f iz ier ten Hilfskr~iften 
durchf i ihren  zu lassen, yon denen ein Vers t~ndnis  fa r  
die Zusammenh~nge  n icht  ve r l ang t  werden kann,  die 
abe t  zur  Arbe i t  m i t  der  Rechenmasch ine  angetern t  
werden k6nnen.  

Zusammenfassung 
Es wird  ein hen entwickel tes  Schema ftir die Ver- 

rechnung yon  Blockversuchen  und  la te in ischen Qua-  
d ra t en  gesehi lder t  und a n h a n d  eines Beispiels  er l~uter t .  
Der  wesent l iche Inha l t  des Schemas  bes teh t  in einer 
wei tgehenden  Vereinfachung der Rechenarbe i t .  Die 
beigegebenen Tahel len  s ind u n m i t t e l b a r  ftir den p r a k -  
t i schen Gebrauch  bes t immt .  
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BUCHBESPRECHUNGEN 

BECKER-DILLINGEN, J., Handbuch des gesamten Gemfisebaues. 
Sechste, neugestaltete Aufiage. Berlin und Hamburg,  
Paul Parey I956. 755 S., 253 Abb., geb. DM 78,-- .  

Der neue , ,Becker-Di l l ingen" ,  das Standardwerk fiber 
den gesamten Gemfisebau, liegt in 6. Auflage vor. Wohl 
selten ist es einem Verfasser verg6nnt, sein Werk  fiber 
2o Jahre zu betreuen, es zu verbessern und auszubauen 
und es stets auf den neuesten Stand zu bringen. Die 
6. Auilage des Handbuches ha t  eine v611ig neue Um- 
arbeitung erfahren. Wenn auch an der bew~hrten Ein- 
teilung festgehalten wurde, so sind die einzelnen Fach- 
gebiete yon Grund auf neu gestal tet  worden. 

Einleitend ist seer a,usftihrliches statistisches Material 
aufgeffihr~: 

I. Der Umfang des deutschen Gemfisebaues und seine 
Stellung zu dem der Naehbarlgnder.  

2. Die europgische t3eteiligung am westdeutschen 
Gemtiseangebot. 

3- Die Gemfiseeinfuhren des ehemaligen Reiehes und 
der Bundesrepublik. 

Die Zusammenstellung dieses Zahlenmaterials kann bei 
aufmerksamem Studium eine guBerst wertvolle Unterlage 
itir die Ausgestaltung des ktinftigen Gemt~sebaues sein. 
AnschlieBend werden ausffihrlich die 6rtlichen Voraus- 
setzungen ffir den Gemfisebau behandelt.  Klima und 
/3oden werden einer eingehenden Betrachtung unter- 
zogen und die Abh~ingigkeit unserer Gemfisearten yon 
diesen beiden fiber Gedeih und Verderb entscheidenden 
Faktoren  eindringlich dargelegt. Die betriebswirtschaft-  
liche Seite des Gartenbaues ist s tark be tont  worden. 

Die Intensitgtsstufen, die Betriebsgr6gen, der Arbeits- 
aufwand, die Arbeitsleistung sind umfassend behandelt.  
Wenn auch die Zahlen fiber die m6gliche Arbeitsleistung, 
wie Verfasser ausdrfieklich betont,  von Betrieb zu Be- 
trieb sehr unterschiedlich sind, da Bodenart,  Boden- 
zustand u. a. m. berticksichtigt werden miissen, so geben 
diese Zahlen doch wertvolle MaBst~be ffir die eigene Lei- 
stung im Betrieb. Einige Zahlen, besonders bei derErnte ,  
scheinen dem Referenten jedoch einer erneuten Uber- 
prtifung weft, beispielsweise die Blumenkohlernte. 
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Vfllig neu ist der Abschnitt, der den Absatz der Er- 
zeugnisse behandelt, gestaltet worden, dabei sind die 
musterhaften holl~indischen und italienischen Verkaufs- 
organisationen als Beispiele herangezogen. 

Die Technik des Gartenbaues ist dutch Ausfiihrungen 
fiber Hydrokul tur  und die Verwendung voll Wuchsstoffen 
erweitert. Wesenthch ausfiihrlicher sind die Abschnitte 
fiber Bew~sserung, Windschutz, Bodenbedeckung, Frost- 
schutz, Zusatzbelichtung und Xohlens~uredfingung. Der 
Gfi.rtner mug, wenn er erfolgreich bleiben will, das geht 
aus dem Handbuch mit  aller Eindringlichkeit hervor, 
neben seinen fachlichen Nenntnissen umfassende be- 
triebswirtschaftliehe und kaufmhmnische Schulung, sowie 
groges technisches Verst~indnis besitzen. 

Der Abschnitt  Fruchtfolgen bringt zahlreiche Beispiele 
vorbildlicher Fruchtfolgen fiir Freiland, ~as ten  und Ge- 
wgchshaus. Die auBerordentliche Bedeutung des Stand- 
raumes wird dutch den Verfasser besonders herausge- 
stellt, er ftihrt zahlreiche eindrucksvolle Beispiele an, die 
sehr eindeutig bestXtigen, dab jede Sorte ihren optimalen 
Standraum hat. G/inz[ich neu wurde der Pflanzenschutz 
gestaltet. U .a .  wird auf die Saatgutbeizung und auf die 
dutch Saatgut tibertragbarell Krankheiten hingewiesen. 
Es erscheint jedoch fraglich, ob alle angeftihrten I~rank- 
heiten dutch Saatgut tibertragen werden, z . B .  Clado- 
sporium /ulvum u. a. 

Den AbsehluB des allgemeinen Teiles bildet der Ge- 
mfisebau unter Glas. Es wird auf alle Einzelheiten und 
Besonderheitell hingewiesen, wobei der Verfasser den 
gr/Jl3ten ~Vert ill Deutschland dem Gemtisebau im Frfih- 
beet beimif3t und dem Hausanball nur eine st~tndig fali- 
ende Bedeutung einr/iumt. 

Der spezielle Teil zeigt gegenfiber den frtiheren Auflagen 
in der Alllage keine Ver/inderung. Alle eillzelllen Gemtise- 
arten werden grunds/itzlich nach deln gleichell lind be- 
w~thrten Schema behandelt:  Systematik, die Bedeutullg 
als Nahrungsmittel,  Sortentibersicht, Wachstum- und 
Standortbedingungen, Ernte, Verwertung, Absatz und 
tierisehe Sch~idlillge ulld Krallkheiten. 

In bekanllter mfihevoller Xleinarbeit sind hier alle 
wesentlichen und wissenswerten Punkte fiber die ein- 
zeInen Xulturar ten zusammengestellt  und bieten dem 
Suchenden ein nie versagendes Nachschlagewerk. 

Der neue ,,Becker-Dillingen" wird genau so wie die vor- 
hergehenden Auflagen begeisterte Aufnahme nnd w~Lrmste 
Zustimmung linden, es wird der Erfahrene Rat  suchen 
und der Studierellde seine Kenntnisse erweitern und ver- 
tiefen. Fabig, (Quedlinburg) 

B(JNNING, ERWIN: Bet tropische Regenwald. Springer-Verlag, 
Berlin i956. 118 S, 116 Abb. DM 7.8o. 

Die Formenmannig-faltigkeit im tropisehen IRegenwald 
ist weft gr613er als in anderen Vegetationszonen der Erde. 
Es ist deshalb nicht leicht, einen tibersiehtlichei1 Ein- 
druek yon dieser, der europ~iischen Flora recht fern- 
stehenden l~ zu vermitteln. Bei Erl/iuterung 
der Erscheillullgsformen ill den Tropen wird framer 
wieder voI1 allgemeiner bekannten heimischen Verh~lt- 
nissen ausgegangen, so dab dem Leser dieser an sieh 
schwierige Stoff in leicht faBbarer Form nahe gebraeht 
wird. Gallz besonders wertvoll ist das Biichlein da- 
durch, dab der Autor auch eigene Eindriicke vermittelt .  
Selbst der Faehbotaniker filldet eine Reihe weniger be- 
kannter Tatsachen und origineller Gedanken. Hervor- 
gehoben zu werden verdienen die ansehaulichen Vege~ 
tationsbilder und Einzelaufnahmell vom natiirlichen 
Standort. Einige geringffigige Unriehtigkeiten sind der 
Xorrektur entgangen (Ipomoea pes-caprae, Casnarina 
equisetifolia). S. Dane~,t (Galersleben) 

Karl G. GRELL, Protozoologie. t3erlin-Gfttingen-Heidelberg: 
Springer-Verlag I956. 284 Seiten, 3oo Abbildungen. Ge- 
bunden DM 59,--- 

Die Protozoen sind neben den Insekten diejenige Orga- 
nismengruppe, die weitaus am h/iufigsten zusammell- 
fassende ]3earbeitungen in glterer und neuerer Zeit er- 
fahren hat. Dies liegt sicherlich nicht nur ill der Formen- 
ffille der betreffelldei1 Gruppen begrfindet. Ftir die Proto- 
zoell spielt daftir die Tatsache eine weselltliche Rolle mit, 
dab sie selbst/indig lebende Zellelemente darstellen und 
damit  die M6glichkeit bieten, grundlegende Fragen der 
Biologie wie z. B. Fortpflanzung, Sexualit~it, Protoplasma- 

physiologie u. a. zu bearbe~ten. Dies kommt auch in dem 
vorliegenden Buch zum Ausdrllck, und zugleich will es 
dazu beitragen, das Interesse an den Protozoen unter den 
deutschen Biologen ,,neu zu beleben". Infolge der klaren 
Darstellungsweise, der bestechenden Art  der Illustration 
und der gesamten ~ul3eren Aufmachung des Buehes ist 
ein ausgezeichneter Uberblick fiber die Protozoen ent- 
standen. Der Schwerpunkt des Buches liegt dabei auf 
der Seite der Morphologie, Xaryologie und den damit in 
n~berer Beziebung stehellden Gebieten wie ,,Tort- 
pflanzung", , ,Befruehtung and Geschlechtlichkeit", ,,Ge- 
nerationswechset" und schliel31ich ,,Vererbung". Recht 
eingehend werden die innerhalb der Protozoen auftreten- 
den mannigfachen Variationen der Mitose, sowie neben 
den Grundtatsachen der Meiose (was in ether solehen 
Darstellung, wenn nicht als bekannt vorausgesetzt, so 
doch wesentlich kiirzer gesagt werden kfnnte) die hierbei 
ftir die Protozoen typisehen Erscheinungsformen anhand 
spezieller Beispiele besprochen, was den eigenen Arbeits- 
gebieten des Verfassers besonders naheliegt. Erw/ihnens- 
weft  ist weiterhin die im Kapitet , ,Befruchtung und Ge- 
schlechtlichkeit" enthaltene Darstellung der auf die Ar- 
beiten amerikanischer Autoren zurtiekgehenden Erkennt- 
nisse fiber Paarungstypen der Ciliaten, die ja zugleich 
auch in genetischer Beziehung yon Bedelltung sind und 
daher nochmals ill dem Xapitel ,,Vererbung" aufgegriffen 
werden. 

Abgesehen yon diesell Themen, die die H/ilfte des 
Buches ausmachen, werden lloch einige Gebiete functio- 
neller Art  behalldelt, ohne dab diese allerdings in einem 
engeren Zusammenhang miteinander stehen, n/imlich: 
,,Bewegung", ,,Verhalten", ,,Erniihrung" und schliei3Iich 
,,Parasitismlls-Symbiose". Hierbei handelt es sich jedoch 
nur um sehr kurz gehaltene Ubersichtell. So wird z. B. 
Aufgabe nnd Bedeutung der kontraktilen Vakuole auf ca. 
einer halben Seite im Xapitel ,Ern~hrung"  besproehen. 
Eine st~rkere Beriicksichtigung physiologischer Verhh.lt- 
nisse wie Stoffwechsel und Enzymsystemne z .B.  para- 
sitiseher Protozoen als wesentliche Faktoren zum Ver- 
st~ndnis des Parasitismus dieser oder jener Gruppe w~re 
zu begrtil3en nnd diirfte sicher zur Vervollkommnung 
ether solchen modernen Protozoenkullde mitverhelfell. 

Den letzten Teil des Buches bildet eine Formfibersicht, 
die in systematischer Oruppierung einzelne Beispieie flit 
die verschiedenen Ordnungen der 4 Protozoenklassen 
brillgt. Diese Ubersicht, dte yon vornherein auf die Dar- 
stellung der Formenmannigfaltigkeit  verzichtet, zeichnet 
sich vor allem durch gute Bebilderung besonders auch in 
Form yon zahlreichen t~ntwicklungszyklen aus. Be- 
merkenswert ist in systematischer Hinsicht, dab die 
Opaliniden unter die Flagellaten eingereiht nnd die Mikrc- 
sporidien, Myxosporidien ulld Actinomyxidien alls den 
Sporozoen als mOgliehe Reduktionsformen yon Metazoen 
herausgenommen werden. 

Das Buch hat besonders ftir den Studenten rail seiner 
gerafften Darstellungsweise und der schOnen Bildaus- 
stattullg sehr viele Vorztige. Diesen steht als bemerkens- 
werter Nachteil der hohe Preis des Buches entgegen, vor 
allem wenn man es mit dem seit Jahrzehnten einscblggi- 
gen ,,Lehrbuch der Protozoenkullde" yon DOFLEIN- 
RmCHE~OW mit einem um fast Iooo Seiten grOl3erell Urn- 
fang vergleicht. M. Gersch (Je~za) 

HEEGER, ERICH FORCHTEGOTT: Handbuch des Arznei- und 
GewiJrzpflanzenbaus (Drogengewinnung). Berlin: Deutscher 
Bauerll-Verlag z956. 775 S., 43 ~ Abb. Gebunden Dh{ 45.--- 

Der durch zahlreicbe Publikationen auf dem Gebiete 
des t-Ieilpflanzenanbaues und der Heilpflanzenzfichtung 
bekannte Autor setzt sieh in vorliegendem Handbuch zum 
Ziel, eine bestehende Lticke zu schlieBen. Da sich - -  wie 
jeder Eingeweihte aus untiebsamer Erfalarung well3 - -  
bisher alle Mitteilungen, Berichte und Literaturangaben 
tiber Arznei- und Gewtirzpflanzen auf die verschieden- 
artigsten Zeitschriften verteilten, wie z. t3. auf botanische, 
pharmazeutische, chemische, landwirtschaftliche und 
g~.rtnerische, war ein schnelles Informieren ill der Ver- 
gangenheit kaum mfglich, so dab das Erscheinen eines 
Handbuchs auf diesem Gebiete allgemein sehr begrfil3t 
werden wird. 

Wie der Autor betont, liegt das Schwergewicht des 
Handbuches allf der BehandIung s/imtlicher Fragen des 
Anbaues, der Tatsaehe Rechnung tragend, dab bisher 



94 Buchbesprechungen Der ZCichter 

vorwiegend die mangelnde Aufkl/irung tiber die M6glich- 
keiten der Kultivierung die relativ germg gebliebene Ver- 
breitung des Arznei- und Gewfirzpilanzenanbaues ver- 
schuldete. Dartiber hinaus werden ctie bei Sonderkulturen 
besonders sorgfiiltig zu beachtenden Anforderungen an 
die Ernteaufbereitung, wie z. B. Trocknung, Lagerung, 
Versand und Sortierung eingehend besprochen. Dabei 
sind die Probleme und M6glichkeiten der Sortierung yon 
besonderem Interesse, da es bei Heil- und Gewtirzpflanzen 
besonders dringend darauf ankommt, genormte Ware 
auf den Markt zu bringen, andererseits die dafiir erforder- 
liche Qualit/itsbeurteilung sich weniger auf morpho- 
logische Merkmale, sondern vielmehr auf schwer zu er- 
fassende innere Werteigensehaften erstreckt. Auch be- 
triebswirtschaftliche Gesichtspunkte linden Erw/ihnung, 
so sind beispielsweise in diesem Handbuch Angaben fiber 
den Arbeitsaufwand und fiber die betriebswirtschaft- 
lichen Erfordernissen Rechnung tragende Auswahl ge- 
eigneter Sorten enthalten. An die Behandlung dieser 
umfangreichen, allgemein wichtigen Fragen, die dutch 
einen ausfiihrlichen Abrif3 fiber die geschichtliche En~- 
wicklung des Arznei- und Gewtirzpflanzenanbaues ein- 
geleitet wird, schliel3t sich ein spezieller Tell an, in dem die 
haupts~tchlich angebauten Arten (89) eingehend be- 
sprochen werden und zwar besonders hinsichtlich ihrer 
13otanik, Herkunft,  Verbreitung, Anspriiche an Klima, 
Boden und Kultur  und Pflegemal3nahmen, der Techuik 
der Ernte und Aufbewahrung. 

Da in einem Handbuch des Arznei- und Gewfirz- 
pflanzenanbaues auBerordentlich viele Gesichtspunkte 
bearbeitet werden miissen, kOnnen natiirlicherweise nicht 
alle in einer gleich ausftihrlichen Weise behandelt werden. 
So wird beispielsweise die Chemie und Pharmakologie der 
verschiedenen Arten und deren Wirkstoffe nut  auf einem 
relativ geringen Raum abgehaudelt;  sehr zu begrtiBen ist 
daher eineUbersicht  in Tabellenform fiber die Haupt-  
wirkstoffe und deren Verwendung. Auch die Ztichtung 
yon Heilpflanzen finder nut eine kurze Darstellung, was 
vor allem in ihrem gegenw/~rtig noch niedrigen Stand be- 
grtindet liegt. Dennoch wird der Heilpilanzenztichter 
zahlreiche wichtige Anregungen erhalten, da aui die ent- 
sprechende Literatur verwiesen wird, aul3erdem die Auf- 
gaben der Zfichtung herausgestellt werden und - -  be- 
sonders im speziellen Teil - - s i c h  mannigfache Hinweise 
fiber die Herkunft  der Arten, die Entstehung yon Sorten, 
eventuelle Bastardnaturen und sogar tiber die Befruch- 
tungsbiologie nnd die Best{iubungsverh~iltnisse usw. be- 
finden. 

Das Bueh ist Itir jeden Ztichter, der sich mit  Heil- 
pflanzen beschiiftigt, ein unentbehrliches Hilfsmittel, zu- 
mal die so schwierige Aufgabe der quali tat iven Verbesse- 
rung der Heilpflanzen im Vordergrund aller ztichterischen 
Bemfihungen steht, eine Aufgabe, die nut in einer Zu- 
sammenarbeit  mit  anderen Disziplinen gel6st werden 
kann. Kuckuck (Hannover-Herrenhausen) 

HEGER, A., unfl H. $GH~NBAGH, Lehrbuch der forstlichen 
Vorratspflege. 2. Auflage. l~adebeul u. Berl in, Neumann- 
Verlag 1955, 204 S., 85 Abb. gebunden D3~ 12,5o. 

Prof. A. HEaER will in seinem ,,Lehrbuch der forst- 
lichen Vorratspflege", das nunmehr in zweiter Auflage 
vorliegt, Wege zeigen, den altersklassenweise aufgebauten 
und iiberwiegend aus IReinbest~inden bestehenden Wald 
durch entsprechende Pflege widerstandsfghiger und 
leistungsstgrker zu machen und allmghlich in ungleich- 
altrigen und gemischten Wald umzuwandeln. 

Nach einer kurzen Einffihrung tiber Bedeutung und 
!VIethoden der Vorratspflege wird in dem eigentlichen 
Haupttei l  die Technik der Vorratspflege im Altersklassen- 
wald - -  der heute noch im wesentlichen bestehenden 
~Taldaufbauform - -  behandelt. HEGER gliedert sie in 
fiblicher Weise in Jungwuchspflege, Vorratspflege im 
Dickungs-, Stangenholz- und Baumholzalter. Es folgen 
allgemeine Ansftihrungen fiber Vorratspflege (Ausschei- 
dung yon Baumklassen, Kontrolle der Vorratspflege, ge- 
schichtliche Entwieklung des Durchforstungsbetriebes, 
besondere Durchforstungsarten, Organisation des Pfleg.e- 
betriebes und kurze Bemerkungen zur Vorratspflege lm 
Plenterwald und im Bauernwald). An besonderen Pflege- 
mal3nahmen werden noch ~stungen (im Anhalt an M A u 
WEGELI~) und Bodenpflege behandelt. 

HEGER fordert, dab durch die Art der Durchforstungs- 
teehnik gleichzeitig die drei Hauptziele-- h6chste Massen- 
leistung, h6chste Wertleistung und gr6Bte Betriebssicher- 
heft -- verwirklicht werden. Dabei soll man sich nicht 
auf eine bestimmte Durchforstungsmethode ,,als allein 
seligmachende" festlegen, da jede Methode zu Erfolgen 
ffihren kann, ,,wenn sie in vernfinftiger Weise den 6rt- 
lichen Verh~iltnissen angepa/3t und nicht in streng sche- 
matiseher Weise durchgeltihrt wird." Sehr zu begrfiBen 
ist such, daf3 HEGER bei der Besprechung der Vorrats- 
pflege in Baumh61zern die Probleme berticksichtig.t., die 
sich aus der Verminderung der Holzvorr~ite dureh Uber- 
nutzungen ergeben, und dab er auf die Bedeutung derVer- 
j iingung im l~ahmen der Vorratsloflege eingeht. 

Der Verfasser hat in dreiBigj~ihriger T~itigkeit in den 
Beskiden und im Erzgebirge reiche Erfahrungen gesam- 
melt, die er dern Leser vermittelt. ]~s nimrnt daher nicht 
wunder, dab das Buch vornehmlich auf die Gebirgswirt- 
schaft eingeht. Selbstverst~indlich iindet aber auch der 
im Flachlande wirtschaftende Forstmann in dem Buch 
eine Ftille wertvoller Anregungen, denn das Prinzip der 
Vorratspflege hat Allgemeingtiltigkeit. I)er Kiefernwirt- 
schafter hfitte sich allerdings eine etwas eingehendere 
Darstellung der Vorratspflege im Kiefernwald, insbeson- 
dere eine st~irkere Differenzierung der Pflegeeingriffe 
nach Standort und Produktionsziel gewfinscht. Bei der 
Besprechung der Baumklassifizierungen vermiBt man die 
neueren, auf dynamischer Betrachtungsweise beruhenden 
Einteilungen (DANILOW, •ESTEROW, OLBERG), wenn auch 
diese Probleme noch der K1/irung bedtirfen. 

Neu hinzugekommen ist in der 2. Auflage des Buches 
ein etwa 4 ~ Seiten starker Beitrag yon Prof Dr. SC~6N- 
BAC~ tiber ,,Forstpflauzenziichtung und vorratspflegliche 
Waldwirtschaft",  der eine wertvolle Ergiinzung darstellt. 
SCHOXBACH will bier keinen Gesamtfiberblick fiber die 
forstliche Ztichtung geben, sondern er will ,,den Praktiker 
und Lernenden auf die M6glichkeiten hinweisen, die in 
einer bewul3ten Anwendung genetiseher Erkenntnisse im 
Rahmen des waldbaulichen Handelns bestehen." Diesem 
Ziel wird der Beitrag roll  gerecht. 

Das Buch stellt eine wertvolle Bereicherung unseres 
forstlichen Btichermarktes dar. Nicht nur der Lernende, 
sondern auch der Praktiker erh~ilt viele Anregungen und 
Hinweise, die ans langj ~ihriger Erfahrung gegeben werden. 
Nattirlich wird man in Einzelheiten durchaus unterschied- 
licher Meinung sein k6nnen, wie es im Waldbau aufgrund 
der sehr wechselnden 5rtlichen Verh~iltnisse gar nicht 
anders sein kann. Im grunds~tzlichen wird es jedoch 
allgemeine Zustimmung linden. 

Wagenknecht (Eberswalde) 

RAUH, WERNER: Winters Naturwissenscha~tliche Taschen- 
biicher Band |0. Unsere Zierstriiucher. 3- neugestaltete Auf- 
lage. Heidelberg: Carl Winter  1955. 112 S., 80 Kunst- 
drucktafeln. Gebunden DiV[ 8.9o. 

Die Zierstr~ucher sind in den beiden vorangegangenen 
Auflagen zusammen mit  ParkMiumen abgehandelt wor- 
den, jetzt  beinhalten sie einen eigenen Band. Durch die 
damit verbundene Erweiterung konnten viele Arten be- 
riicksichtigt werden, die weniger bekannt  sind. Nut  aus- 
]~ndische Vertreter Ianden Aufnahme. Einige allgemeine 
Bemerkungen fiber die Pflege yon Zierstr~iuchern und 
eine Charakteristik der Familien, denen die dargestellten 
Arten angeh6ren, bilden die Einleitung. Die guten Farb- 
tafeln nnd die dazugeh6renden Beschreibungen, denen 
eine kurze Kulturanweisung angeftigt ist, werden auch 
diesem Band yon W~NTZRS Naturwissenschaftlichen 
Taschenbfichern viele Feunde werben. 

S. Danert (Gatersleben) 

RUHLAND, WILHELM: Hanflbuch der Pflanzenphysiologie. 
Bd. I I I :  Pflanze und Wasser (redigiert yon O. STOCKER). 
Berlin-G6ttingen-Heidelberg : Springer-Verlag 1956. 
lO73 S., 478 Abb., 144 Tab. DI'~ 248.-- ;  Subskript.-Preis 
D1K 198.4o. 

Nach dem ersten, den genetischen Grundlagen und der 
Konsti tution der Pflanzenzelle gewidmeten Band er- 
scheint nun der Band I I I  des Handbuchs der Pflanzen- 
physiologie. Dieser yon O. STOCKER redigierte Band ist 
der erste von insgesamt i i  Bgtnden, in denen der Stoff- 
und Energiewechsel der Pflanzen dargestellt werden 
soll, und behandelt den Wasserhaushalt der Pflanzen. 
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Schon bei der fliichtigen Durchsicht des vorliegenden, 
sehr umf~nglichen Bandes wird der Leser der inhaltlichen 
Geschlossenheit und vorzfiglichen Ausstat tung gewahr. 
Die Wiedergabe yon Abbildungen aus den Werken der 
Klassiker unter den Pflanzenphysiologen deutet an, dab 
die alien Meister und ihre Etrkenntnisse gebtihrend ge- 
wtirdigt werden. Diese die historische Entwieklung der 
Probleme und Methoden einbeziehende Darstellung ver- 
dient hervorgehoben zu werden, da in zahlreichen mono- 
graphischen Abhandlungen und Lehrbiichern beim Leser 
der Eindruck erweckt werden kann, die Wissenschaft 
habe erst im 20. Jahrhunder t  begonnen. 

Die zellphysiologischen Grundlagen (Struktur des 
Wassers, Osmose, Permeabilit~t) we~den in knapper 
Form gefal3t und zur eingehenden Orientierung wird auf 
die entspreehenden in Bd. I und II  enthaltenen Kapitel 
verwiesen. Die folgenden Kapitel befassen sich mit  
Wasseraufnahme und Wasserspeicherung: Stil3wasser, 
Meerwasser, Nebel, und Niederschl/ige, Bodenfeuchtig- 
keit. Ein den physikalischen und physiologischen Aspek- 
ten der Wasseraufnahme gewidmetes Kapitel leitet dann 
zur Behandlung der speziellen Physioiogie der wasser- 
aufnehmenden und wasserspeichernden Organe fiber, 
wobei neben den Cormophyten auch die Thallophyten 
Berticksichtigung Iinden. Eine Er6rterung der Ionen- 
wirkung auf die Wasseraufnahme erfolgt erst im Bd. IV. 
Es sct~liegen sich Kapitel fiber die ~rasserabgabe an: 
Evaporation, Transpiration, Temperatureffekte, MeS- 
methoden; der spezielle Tell nnterrichtet  fiber Trans- 
piration der Thallophyten und Cormophyten, kutikul/ire 
und stomat/ire Transpiration und besonders eingehend 
die Physiologie der Spalt6ffnungen; Guttat ion und Blu- 
ten, sowie Ausscheidung durch drtisenartige Organe be- 
schlieSen den Abschnitt. Kapitel zum Problem der 
Wasserleitung sind im n&ehsten Abschnitt  zusammen- 
gefal3t : Wasserleitung hei Thallophyten, in Parenchymen 
und Gef~tl3en, Wurzeldruck, Wasserpflanzen. Die Be- 
deutung des Wasserzustandes ftir die Gesamtpflanze, die 
Festigung des Gewebes, ftir mechanische Bewegungen, 
Photosynthese und Fermentprozesse, Salzaufnahme, 
-leitung, -verteilung und -ausscheidung, die Diirreresi- 
stenz, Beeinflussung der \u dutch Welkestoffe 
und Parasiten sind weitere Themen, die hier behandelt 
werden; auf das Problem der Frostresistenz wird nicht 
eingegangen. Der letzte Abschnitt  beschXftigt sich mit  
dem Wasser als 6kologischem Faktor. Auf ein einftihren- 
des Kapitel tiber die hygrischen Klimate und ihre Vege- 
tationen folgen Einzeldarstellungen der 6kologischen 
Typen:  Xero-, Meso-, Hygro-, Hydro-, Helo-, Halo- und 
Epiphyten, Lianen und Parasiten. Die Gliederung folgt 
im groBen ganzen dem Prinzip: yon der Zelle zum Pflan- 
zenreich. 

Eine Aufz{ihlung der behandelten Themen kann einer 
Wtirdigung des Werkes nieht im entferntesten gerecht 
werden. Diese groBartige Enzyklop/idie der Physiologie 
ltil3t sich nicht im fiblichen Sinne besprechen. Wie das 
Gesamtwerk stellt aueh dieser Band mit seinen ansftihr- 
lichen Einzeldarstellungen und umfassenden Literatur- 
zitaten ein Fundament  dar, auf dem die ktinftige For- 
schung aufzubauen hat. Zugleich ist ein System ent- 
wickelt worden, in das sich neue Erkenntnisse zwanglos 
einftigen lassen. Man wird in Zukunft  beim Aufgreifen 
einer Fragestellung mit  Vorteil zuerst dieses Handbuch 
zu Rate ziehen und sich dann der zitierten Original- 
literatur bedienen. Die ins einzelne gehende Darstellung 
nnd die reiche Ausstat tung mit Abbildungen und Schemata, 
in denen die klassischen Vorbilder in geeigneter Weise 
abgewandelt worden sind, erspart in vielen F~tllen die 
Heranziehung der Originalliteratur. Die Abfassungfler  
einzelnen t~apitel erfolgte in keinem Falle lediglich auf 
Grund eines eingehenden Literaturstudiums, sor~dern die 
Herausgeber haben es vermocht, Autoren zu interessieren, 
die tiber eine jahrzehntelange praktische Erfahrung ver- 
ftigen. Das im Umgang mit den Methoden und ihrer lang- 
j~ihrigen Anwendnng erworbene UrteilsvermOgen spiegelt 
sich in der Darstellung und Bewertung yon angewandten 
Verfahren und gewonnenen Ergebnissen wieder. Diese in 
Sammel- und Fortschrittsberichten nur  selten zum Aus- 
druck kommenden VVertungen gehOren zu den wesent- 
lichen Vorztigen der vorliegenden Handbuchartikel.  
Dieser die Praxis berticksichtigenden Darstellungsweise 
ist es zuzurechnen, dal3 dieses Werk nicht nur  in den 

Hochschulen, sondern auch in Inst i tuten der Landwirt- 
schaft, des Obstbaus, Pflanzenschutz~mtern und Samen- 
prtifstellen, Aul3enstellen wie hydro- und meeresbio- 
logischen Stationen im Rahmen der Forschungs- und 
Bildungsarbeit zu den am h~ufigsten befragten Standard- 
werken z~thlen wird. Schlegel (Gatersleben) 

SALLER, K., und MARTIN, R.: Lehrbuch der Anthropologie 
in systematischer Darstellung. Mit besonderer BerUcksichtigung 
der anthropologischen Methoden. Stuttgart: Gustav Fischer 
Verlag i956 . I. Liefg. 136 S., 2. Liefg, S. 137--271, 
I3I Abb., Brosch. je 21,--  Df~. 

Die Hominiden gelten als eine der formenreichsten 
Gruppen der Mammalia. Wenn die modernsten Unter- 
suchungsmethoden zur Erhellung ihrer Naturgeschichte, 
-gegenwart und -zukunft ebenso wie die bisher erlangten 
Ergebnisse in der 3. Auflage eines bereits weltbekannten 
Lehrbuches (i. Aufl. 1914 yon MAR~N) vorgetragen wer- 
den sollen, mul3 ein solches Bueh deshalb aueh das Inte- 
resse des Ztiehters linden. Dies um so mehr, als fiir einen 
Teil der Form- und Funktionseigenttimliehkeiten inner- 
halb der rezenten Menschheit die ,,Selbstdomestikation" 
als erkl~rendes Prinzip herangezogen worden ist. So 
werden bereits in der ersten Lieferung Kaninchen-, 
Hunde-, Schweine- und Pferderassen, die in der K6rper- 
gr613e stark unterschieden sind, den Gr{513envariationen 
des Menschen an die Seite gestellt usw. DaB auch Itir 
eine experimentelle Konstitutionsforschung die Haustiere 
am besten geeignet sind, wird au sdrticklich hervorgehoben. 
(Welche Bedeutung freilich die mehrfach erw'~thnten 
Hypothesen L-zsszNxos ftir die Anthropologie haben 
sollen, bleibt allerdings ungekl;irt l) Der Ztichter erinnert 
sich auch, welche Anregungen die moderne Konstitutions- 
lehre aus der ,,Exterioristik" der Tierzuchtlehre entnom- 
men hat, und wird umgekehrt mit  Spannung erwarten, 
ob eine bis in letzte Feinheiten getriebene Erforschung 
der Differenzierung des S~ugetiers Homo vielleicht seinem 
Arbeitsgebiet neue methodische oder sonstige Anregungen 
zu bieten hat. 

Das Werk erscheint in Lieferungen, yon denen bisher 
zwei ersehienen sind. I enth~lt die ,,Allgemeine Anthropo- 
logie", II  die ,,Allgemeinen Methoden der Anthropologie". 
I I I  solI die ,,Systematische Anthropologie", IV die ,,An- 
gewandte Anthropologie" enthalten. Ziichterisch dtirfte 
i D (Abstammungslehre), I E (Klassifikation der Rassen) 
und I F (Gliederung der Konstitutionen) sowie die ge- 
samte Lieferung II  (Methoden der Materialgewinnung, der 
Messung und Beschreibung und der Materialbearbeitung, 
Statistik) am meisten interessieren. Jedem Kapitel ist 
ein umfangreicher Literatnrnachweis angeffigt. Der Vor- 
teil des MA~r~N'schen Lehrbuches, dessen III .  Band in 
der 2. Auftage ein Literaturkatalog war, ist bier nicht nur  
gewahrt, sondern das Auffinden ist dutch die Verteilung 
der Literaturhinweise auf die diesbeztiglichen Sachkapitel 
erleichtert. 

Wenn manche prinzipiell wichtige Angelegenheit ganz 
kurz abgetan wird (so auf drei Zeilen die Einw~nde gegen 
,,Zirkelschliisse" bei der Zwillingsdiagnose, die yon 
ESSlZx-M6LL1!;R und Sr widerlegt seien), so darf man 
�9 sich deren ausftihrlichere Behandlung wohl yon kom- 
menden Lieferungen erhoffen. 

Die drucktechnische Ansstat tung der Lieferungen ist 
gut, mehrere Druckfehler und kleine sachliche Irrttimer 
(z. B. Hommo start  Homo; Modjokerto liegt nieht in 
Samarkand, sondern auf Java usw.) k6nnen den Gesamt- 
weft des Werkes kaum mindern. 

Der Rezensent darf sich allerdings ein Wort in eigener 
Sache erbitten: Auf Seite 234 ist eine Abbildung aus der 
Arbeit des Rez. fiber Sch~idetproportionen und absolute 
Gral3e in der Primatenreihe (I938) wiedergegeben. Sie 
ist vom Herausgeber mit  einer Unterschrift versehen, 
die vermuten lassen kannte, in der genannten Arbeit 
seien aus dem dort dargestellten Abweichungsdiagramm 
falsche stammesgeschichtliche Schliisse gezogen worden. 
In  f)bereinstimmung mit seinemLehrerR~MANE hat viel- 
mehr der Unterzeichnete damats vor solchen Schltissen 
gewarnt. Es h~itte also in der Unterschrift heiBen mtissen : 
,,Falsch w / i r en  die daraus gezogenen Schliisse" anstelle 
yon ,,falsch sind . . . . .  ". Doch mug man wohl, wenn 
nach Ablauf yon fast 3 Jahrzehnten die Fiille neu be- 
kanntgewordener Tatsachen yon einem Herausgeber ge- 
b/indigt werden soil, selbst solehe Mil3verst/indnisse in 
Kauf nehmen. H. Grimm (Berlin) 
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SCAMONi, ALEXIS: Einfiihrung in die praktische Vegetations- 
kunde. Berlin: Vt?;B Deutscher Verlag der Vi~issenschaften 
1955. 222 S., 3o Abb., 12 Tafeln, IO Tabellen. Gebunden 
DM 14.6o. 

t~ine allgemein zugingige Anleitung zur Durchffihrung 
vegetationskundlicher Untersuchungen fehlte bisher in 
unserem Schrifttum. Die Herausgabe dieses Buches wird 
daher besonders an unseren Hochschulen wgrmstens be- 
grit fit werden. Doch ist hervorzuheben, dab dieses Werk 
nicht nu t  den Charakter eines Lehrbuehes trfigt. Durch 
die t?;inarbeitung der neueren Literatur vermittelt  es 
gleichzeitig einen fibersichtlichen Einblick in den der- 
zeitigen Stand tier vegetationskundlichen Forschung. 
Die kritische Darstellung der Untersuchungsmethoden 
gibt dem Werk eine persOnliche Note. Der Verfasser ist 
Forstwissenschaftler, es ist daher nicht zu verargen, dab 
der gr613te Teil der - -  erfreulicherweise in groBer Zah] --- 
beigegebenen graphischen Erl/tuterungen und Beispiele 
diesem Faehgebiet entstammt, doch ist zu betonen, dab 
aueh der an landwirtschaftlichen Fragen interessierte 
Kreis viele Anregungen und Hinweise finder, t~esonders 
wertvoll ist die in einem gr6Beren I{apitel zusammen- 
gestellte Charakterisierung der wichtigsten Vegetations- 
einheiten Mitteleuropas. Eine kurze t~rl~Luterung vege- 
tationskundlicher Termini erm6glicht auch dem Nicht- 
fachmann eine leiehte Orientierung. 

S. Dasert (Galersleben) 

SGHANDER, HELMUT, DR.: Die Bodenmiidigkeit bei Obstgeh~lzen. 
Mtinchen: Bayerischer Landwirtschaftsverl. 1956. 66 S., 
20 Abb. 4 Tab. Broschiert DM 2,80. 

Der Verfasser definiert zuniehsi  den Begriff der Boden- 
mfidigkeit nnd fiihrt die bisher aufgestellten Theorien 
zur iKl~irung der damit verbundenen Fragen an. An- 
sehlieBend besehriebene eigene Versuche fiihrten zu dem 
Ergebnis, dab N~thrstoffmangel ale Ursache der Boden- 
miidigkeit auszuscheiden hat. Zur Iil~trung weiterer 
Frobleme wurden neben Nachpflanzversuchen Aussaaten 
auf apfelmiidem Gel~nde durchgefiihrt. Dabei ergab etch, 
dab dutch D~mpfung des Bodens die Apfelmiidigkeit 
praktisch restlos beseitigt werden konnte. Mit Schwefel- 
kohlenstoffbehandlung liegen sic\  mit  zunehmender 
Xonzentration steigende Teilerfolge erzielen. Durch er- 
hOhte Wassergaben auf bodenmiides Erdreich, die m/Jg 
licherweise entstandene Toxine h~ttten auswaschen kOn- 
hen, gelang es nicht, das Sehadbild zu beseitigen_ Unter- 
suchungen fiber das Verhalten verschiedener Apfetsorten 
auf apfelmiidem Boden ergaben, dab nu t  geringe, prak- 
tisch belanglose Sortenunterschiede bestehen. Eine web 
tere Beobachtung besagt, da[5 Birnen auf apfelmiidem 
Boden weft besser gedeihen als ;ipfel, w~hrend sich Quitten 
dort sogar normal entwickelten. 

Erhebungen in Holstein lie2en erkennen, dab dort der 
Nachbau gleieher Obstarten auf einem Gel~ndestfick 
streng vermieden wird. Dies hat  seinen besonderen 
Grund. Schon bet einmaligem Anbau yon Apfel naeh 
Apfel sind, wie an diesem Beispiel gezeigt wird, hoch- 
gradige Mtidigkeitserseheinungen zu erwarten. 

Die Tatsache, dab die Symptome der Bodenmiidigkeit 
auflerordentlich einheitlich an allen Pflanzen im Bereich 
der infizierten Fl~che auftreten, wird yore Verfasser ale 
eine wesentliehe Stiitze der Toxintheorie angesehen. 
Untersuchungen fiber die St~rke yon Nematodenbesatz 
einerseits und den Grad der Bodenmfidigkeit andererseits 
lieBen erkennen, dab zwischen beiden kein urs/ichlieher 
Znsammenhang besteht. Abgesehen davon deuten ver- 
schiedentliche Beobachtungen darauf hin, dab miide 
Pflanzen yon Nematoden besonders gern angegangen 
werden. Der nesterweise, feet umrissene Befall mit  Nema- 
toden erzeugt ein anderes Schadbild an den Samlingen 
ale die durch Toxineinwirkung hervorgerufene ganz gleich- 
m~il3ig verbreiteie lVfiidigkeit, fiber einen Sonderfall im 
Hinblick auf Nematodenschiden wird anhand der Li- 
teratur im Nachtrag berichtet. Beziehungen zwischen 
Nematodenbefall und Bodenmtidigkeit bet PfirMch 
konnten insofern nachgewiesen werden, als dutch Frail- 

sch~den im Wurzelgewebe eine fermentative tIydrolyse 
ausgel6st wird. Die entstehenden Stoffwechselprodukte 
Itihren zu Wachstumshemmungen bet S~mlingen. Beim 
Pfirsich k6nnen somit Toxin- und Organismentheorie 
ineinander fibergreifen. Ffir andere Obstarten sind der- 
artige Zusammenh~inge noeh nicht nachgewiesen. 

Weitere Kapitel berichten fiber Standortabh/tngigkeit, 
Art- und Sortenspezifitgt der Bodenmiidigkeit sowie tiber 
BeeinfluBbarkeit durch Dtingung und Bodenbehandlung. 

AbschlieI3end entwirft SCHA>~D~ nnter  Einordnung 
der eigenen Ergebnisse in die vorhandene Literatur ein 
Gesamtbild des derzeitigen Wissens um die Bodenmiidig- 
keit. Noch offene Probleme werden kritisch betraehtet, 
wobei der Verfasser Wege aufzeigt, die zu ihrer L6sung 
beitragen k6nnten. In  einem Nachtrag werden noch 
einige Hinweise aus der neuesten Literatnr gebracht. 
Besonders erwXhnt set eine Methode zur Testung auf 
Bodenmiidigkeit bet Pfirsich. Dabei wird nicht das 
Wachstum der gesamten Pflanze, sondern die im War- 
burgapparat  zu messende Vergnderung der Atmungs- 
intensit/~t der Wurzel ale Kriterium fiir die Mtidigkeits- 
erscheinungen herangezogen. 

Die vorliegende Arbeit ist insofern besonders wertvoll, 
als der Verfasser neben wichtigen eigenen Ergebnissen 
einen vollst~ndigen fTberblick fiber die gesamie Proble- 
matik der Obstbaummiidigkeit vermittelt. 

Friedrich (Halle a. S.) 

SGHIMITSGHEK, ERWIN, SchlUssel zur BesUmmung der w[ch- 
tigsten forstlich sch~dlichen K~ifer. (Zweite, neubearbeitete 
und vermehrte Auflag-e) Wien, Springer-Verlag i955. IV 
und lO9 S., 131 Abb. i. Text, 14 Abb. a. 3 TaI., 
broschiert. DM I 1,5 o. 

Die Erweiterung der vom Springer-Verlage in gewohn- 
ter mustergiiltiger Weise ausgefiihrten 2. Auflage des 
geschgtzten Bestimmungsschliissels (i. Auflage 1937) 
erstreckte sich nicht nur  auf die Aufnahme weiterer 
K~tferarten in die Tabellen, sondern durch die einleitende 
Beschreibung der guBeren Architektur des K~iferk6rpers, 
eine Mphabetisch geordnete Ubersicht der taxonomischen 
Fachausdriicke und die Erkl&rung der wissenschaftlichen 
KS~fernamen in entsprechenden Ful3noten wurde die 
Benutzung des Biichleins fiber die Lehr- nnd Forschungs- 
anstalten hinaus auch breiteren Igreisen der Praxis und 
Liebhaberentomologen zuggnglich gemaeht. Begrtif3ens- 
wert ist ferner die Neuaufnahme ether Bestimmungs- 
tabelle fiber die Grundformen der IKgferlarven. Obwoht 
nu t  die wichtigeren schgdlichen (und niitzlichen) IKgfer- 
arten beriicksichtigt worden sind, deren Diagnose aus 
Griinden des Forstschutzes gefordert werden toni3, erm/3g- 
lichen die Tabellen der h~Sheren systematischen Katego- 
rien doch auch die erste orientierende Zuordnung der 
bekanntlich in auBerordentlich groBer Artenzahl im 
Walde vorkommenden, forst]ich weniger bemerkens- 
werten und unbedeutenden Kgfer, deren Kenntnis  dem 
Forstmanne nicht so gelgufig ist. Es f~tllt auf, dab einige 
artenreiche Gattungen und Familien (u. a. t~olydrosus, 
Otiorrhy~cchus, Pissodes und andere Curculioniden sowie 
die Ipiden) ziemlich vollst~ndig gebracht werden, wo- 
gegen andere, noch dazu forstlich nicht ganz bedeutungs- 
lose Einheiten (z. B. Cerambyciden, darunter Leptwra, 
Asemum st~ia~m, Prio~zus coria~'ius, Spo~dylus buprestoi- 
des, oder Scarabaeiden/Melolonthinen sowie Coccinelliden, 
Carabiden u.a.)  m. E. etwas vernachl~ssigt sind. All- 
gemein bekannte deutschsprachige Familien-, Gattungs- 
und Artnamen werden 1eider bisweilen vermif3t. In  der 
f3bersehrift auf S. 8o/81 muB es heiGen: ,,Tabelle zur 
Bestimmung der G a t t u n g e n "  s tat t  . . . . .  der Arten". 
Alles in allem ist der vorliegende Bestimmungsschliissel 
nach Form und Inhal t  sowohl far ~Jbungszwecke ale 
auch fiir die Belange der Praxis sehr gut geeignet und 
hinsichtlich der K~fer eine wertvolle Erggnzung bet der 
,,Bestimmung yon Insektensch~den im Walde nach 
Schadensbild und SchS~dling" vom selben Autor (erschie- 
hen im Parey-Verlag, Hamburg und Berlin, I955). 

Kruel ( Ebevs~valcle ) 


