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Zur Genetik der Blfitenf/irbung bei Digitalis purpurea 
V o n  F .  SCHWANITZ 

Der Ziiehter 

Die Genetik der Bltitenf~rbuug bei Digitalis purr 
])urea wurde yon MIYAI~E und IMAI (192o) analysiert. 
Hierbei konnte wahrscheinlich gemacht werden, dab 
die abweichenden Ergebnisse frtiherer Untersuchungen 
yon KEEBLE, PELLEW und JONES (191o) sowie yon 
SAU~DERS (1911) auf der Verwendung heterozygoten 
Ausgangsmaterials beruhten. !V~IYAKE und IMAI kreuz- 
ten Pflanzen mit  normal rotgefiirbten Blfiten mit roteu 
Flecken auf der Unterlippe und den Antheren, weiB- 
bliitige Pflanzen mit roteu Flecken auI Unterhppe und 
Antheren uud weiBbliihende Pflanzen mit grtinlichgelb 
gef~rbten Flecken auf der Unterlippe. Aus den er- 
haltenen Spaltungszahlen schlossen MIYAKE und I~aI  
auf das Vorhandensein von zwei Faktorenpaaren, 
wetche die F~rbnng der Bliiten von Digitalis purpurea 
regeln. Danach ist das Gen Cein Farbfaktor, der Rot- 
f~trbung des Sprosses, der Blattstiele sowie die Ans- 
bildung der roten Flecken auf der Unterlippe und dell 
Antheren hervorruft. Das rezessive Allel c verursacht 
die Ausbildung gelber Flecken auf der Unterlippe wei- 
Bet Bltiten. C ist Grundfaktor Nr  Anthozyanbildung; 
in Gegenwart yon C wird durch das Gen P die ty- 
pische F~rbuug der rotbliihenden Formen yon Digi- 
talis purpurea hervorgebraeht. Sein Allel p erzeugt 
im Zusammenwirken mit C weiBe Bltiten mi* roten 
Flecken. Die genetische Konstitution der normalen 
rotbliihellden Formen w~tre demgem~tB CP, die der 
weiBbltitigen, rotgefleckten Pflanzell Cp und die der 
weiBbl~tigen Pflanzen mit gelben Flecken cP oder cp. 

Im Jahre 1952 wurden nun roll uns Kreuzungen 
yon normal rotbltitigen Pflanzen yon Digitalis pur- 
purea (CP) sowie yon weiBbl~itigen Pflanzen mit roten 
Flecken auf der Unterlippe und den Antheren (Cp) 
einmal mit Digitalis lanata, zum anderen mit einer 
Amphidiploiden D. ambigua • lanata durchgefiihrt. 
In allen F~tllen wurde eine rotgef{irbte F~ erhalten. 
Diese wich in der F~rbung etwas yon der reinen 

D. purpurea ab, was offensichtlich durch das gleich- 
zeitige Vorhaudensein yon gelblich-br~iunlichen Farb- 
stoffen bedingt war, wie sie fiir die beiden anderen 
Arteu ambigua und lanata, insbesondere aber fiir den 
amphidiploiden Bastard zwischen diesen Arten cha- 
rakteristisch sind. Bezeichnend War nun, dab es ftir 
die F~irbung der Bastarde v611ig gleichgiiltig war, ob 
der purpurea-Elter weiB- oder'rotbliatig war: in beidell 
F~illen waren die Bltiten der Bastardpflanzen rot ge- 
f~trbt, und auch die Intensit~it der Bl~itenfgrbung war 
bei den Bastardpflanzen yon der F~trbung des purpu- 
rea-Elters ullabh~tngig. 

Die Tatsache, daf3 bei Kreuzungen zwischen PflaI1- 
zen von D. purpurea mR der genetischen Konstitution 
CCpp und anderen Digitalisarten oder -artbastarden 
mif nicht rot gef~trbten Blfiten in der F, Bastard- 
pflallzen mit roten Bliiten auftreten, lfiBt sich wohl 
am einfachsten so deuten, dab auch andere Digitalis- 
Arten, zum mindesten D. lan ata, das Gen P enthalten. 
Ftir die Ztidhtung von Amphidiploiden aber, welche 
die Form und Gr61~e der Bliiten und des Bliitenstandes 
yon D. purpurea mit der gelblichen bzw. br~unlichen 
FXrbung anderer Digitalisarteil vereinigen sollen, 
ergibt sich aus ullseren Befunden, dab man hierbei 
yon Formen v0n D. purpurea ausgehen muB, welche 
die genetische Konstitution ec haben, also weiBe 
Blfiten mit griingelber Fleckung der Unterlippe be- 
sitzen. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 
AIOHINGER, ERWIN, Die Oalluna-Heiden (Callunetu'm vul- 
ga~is) und die Eri�9 �9 (Ericetum ca~neae) 
Angewandte Pflanzensoziologie, Heft XI I .  Ver6ifeilthchungen 
des Institutes ffir Angewandte Pflailzensoziologie des 
Laildes K~trnten. Wien: Springer 1956. 128 S., 3 Abb., 
Brosch. DM 1%--. 

Der Verfasser hat es sieh zur Aufgabe gestellt, anf 
Grund vegeta~ioilskundlicher Untersilchungen Vorschtgge 
fiir die Aufforstung bzw. Melioration der Calluila- und 
Erica carnea-Heiden auszuarbeiten. Diese CalIuna- und 
Erica carnea-Heiden stellen in fast Mien F~tllen Degra- 
dationsstufeh nach EntwMdung dar. Physiognomisch 
sind sie sich oft sehr ~thillich, jedoch ergibt die vegeta- 
tionskundliche Analyse die Verschiedenheiten ihrer-Her- 
kunft. 

Calluna-Heiden auf Silikatb6den k6nnen aus hoch- 
stiimmigen Wgldern hervorgegangen sein, z.B. aus 
einem Sfieleichen-Birkenwald, einem bodensaueren 13u- 
chenwMd, eiilem KiefernwMd oder aus einem Fichten- 
wMd. Auch auf basiseheil, silikat-basischen und an- 
moorigen B6den sind solehe sekundgren CalIuna-Heideil 
anzutreffen. 

Die gleiche Betrachtullgsweise wird auch auf die Erica 
carnea-Heideil angewand% wobei auch auf die primgren 

Heiden eingegangen wird. Zu jedem so heransgearbeite- 
ten Calluila- und Erica carnea-V6getafionsentwicMungs- 
typ werden die wirtschaftlichen MaBnahmen zu ihrer 
Verbesserung angegebeil, wobei deren Aufforstung, ihrer 
Herkunft entsprechend, in erster Linie in Frage kommt. 

Man kanil diese Arbeitsweise, die die Entwicklung der 
Pflanzengemeinschafteil in den Vordergrund stellt, ffir 
alIe Meliorationsmagnahmen als vorbildlich ansehen und 
jedem, der sich mit dieseil Fragen beschgftigt, die Schrift 
sehr empfehlen. Scamoni (Eberswatde) 

AIGHINGER, ERWIN, HELMUT GAM$, H. WAGNER, G. WEN- 
DELBERGER, und FELIX WIDDER, ExkursionsfiJhrer fur die 
XI. InternaUonale Pflanzengeographische Exkursion dutch die Ost- 
alpen 1956. Angewandte Vegetationskunde, Heft XVI. Ver~)ffent- 
lichungeil des Institutes fiir Angewandte Pflanzensozio- 
logie des Landes K/irnten. Wien: Springer I956. 151 S., 
45 Alob. Brosch. DM 12, . 

Dieser Exkursionsfiihrer beinhaltet mehr Ms mail es 
aus seinem Titel vermutet, wird doch in ihm eine um- 
fassende pflanzengeographische Darstellung der Ost- 
alpeil gegebeil. 

Neben der allgemeinen, sehr aufschluBreicheil Ein- 
leitung werden die osttiroler, k'~trntner uild steiermgrker 
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Alpen behandelt. Die Darstellung der Umgebung yon 
Wien erstreckt sich vom Neusiedler See bis zur Wachau, 
die der Nordalpeii yon Metk bis zum Otztal. 

Die Schrift ist besonders zu empfehlen, nicht nur  weft 
sie ein ausftihrliches Verzeiehnis der das Gebiet betreffen- 
den Arbeiten gibt, sondern auch weft sie eine .wichtige 
Grundlage ffir Exkursionen in die pflanzengeographisch 
bedeutsamen Gebiete der Ostalpen darstellt. 

Scamoni (Eberswalde). 

B~,RNER, d.: Bibiiographie tier Pflanzens�9 1550. 
Berlin: Paul Parey i956. 438 S. Broschiert DM 42.--.  

Von der ,,Bibliographie der Pflanzenschutz!iteratur" 
liegen bisher die Jahre 1914--1945 sowie das Jahr 1951 
vor. Die noch fehlenden Jahrg~Lnge 1946--1949 sollen 
demngehst erscheinen und die vorhandene Liicke schlie- 
Ben. Die vorliegende Bibliographie enth~lt fund 133oo 
Literaturzitate. Die Stoffgebiete haben eille weitere 
Unterteilung erfahren, nm ein schnelleres und sicheres 
Auffinden der Literaturzitate zu erm6glichen. Dies trifft 
in besonderem MaBe ftir die Abschnitte tiber pilzliche 
Parasiten und InsektenschXdlinge zu. Die  Hauptab-  
teilungen und Hauptkapitel  blieben unvergndert ,  um 
eine laufende Eingruppierung in die Gesamtkartei des 
Pflanzenschutzes zu erm6glichen. Diese befindet sich 
in der Biologischen Bundesanstalt  ftir Land- und Forst- 
wirtschaft und nmfaBt heute mehr Ms 300.o00 Kartei- 
karten. Die vorliegende Bibliographie wird wie ihre Vor- 
g~Lnger ein wertvolles Hilfsmittel in der Hand des Phyto- 
pathologen und des Entomologen sowie weiterer interes- 
sierter Kreise sein. Klinkowski  (Aschersleben) 

Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft: 31. 
Deutsche Pflanzenschutz-Tagung in Kassel yore 10.--14. Oktober 
1955. Berlin: Paul  Parey 1956. 2o4 S., 49 Abb., 22 Tab. 
]3roschiert DM 21.--. 

Der vorliegende ]3ericht der letzten Deutschen Pflan- 
zenschutz-Tagung besehMtigt sieh in einem einleitendem 
Abschnitt  mi t  der Verleihung der Otto Appel-Denkmfinze 
an Herrn Dr. ScHRADER-Wuppertal-Elberfeld, dessen 
Name mit  der Entwicklung der Phosphorsgureester 
- -  genaniit  set hier nur  der Name E 6o5 - -  Weltruf er- 
langt hat. In  einem Vortrag ,,Rfickschau anf zwei Jahr- 
zehnte Phosphorchemie" hat  SCHRADEg die Entwicklung 
dieses Forsehungsgebietes ngher erlgutert. - -  Die Pflan- 
zenschutz-Tagung in Biassel behandelte die Gebiete 
,,Pflanzenschutz und Bioz6nose", ,,Pflanzenschutz in 
betriebswirtschaftlicher Hinsicht", ,,Hygienisch-toxiko- 
logische Pflanzenschutzprobleme", ,,Gartenbaulicher 
Pflanzenschutz", ,,Holzsehutz" und , ,Unkrantbekgmp- 
Iung". Aus der Fiille der Vortrgge seien nur  die hier 
hervorgehoben, denen eine grundsgtzliche Bedeutung zu- 
kam, bzw. die einen 0berbl ick tiber den derzeitigen Stand 
der Forschung vermitteltem F. SCHW*RDTFEGE~-G6t- 
t ingen sprach tiber ,,Bioz6nose und Pflanzenschutz" und 
nahm hierbei u. a. kritisch zu Auffassungen Stellung, die 
seine Billigung nicht fanden. Probleme des Gebietes 
,,Pflanzenschntz und ]3ioz6nose" behandelten wetter 
C. G. JoHNsoN-Harpenden, E. HAI~-Miinchen,  J. FgANZ 
Darmstadt,  O.-F. NzKL~s-Darmstadt, G. MArHvs-Nyon, 
G. Dossx-Hohenheim, J. B~RK~g-I-Iohenheim, H. Sw~- 
NER-Suttgart, E. Sc~LaBalTZI~v-Stuttgart, ]3. HEYDE- 
MANN-I(iel und H.H. BARl~cG-G6ttingen. Allgemeines 
Interesse beanspruehten die. Ausfiihrungell yon G. U~TER- 
STENH6FER-Leverkusen ,,Uber die betriebswirtschaft- 
lichen Grundlagen der Pflanzenpathologie", wobei der 
Versueh unternommen wurde den Ergebnissen pflan- 
zenschutzlicher Forschung bei ihrer Eingliederung in 
die Bodennutzung die. unert~Bliche betriebswirtschaft- 
liche Unterbauung zu geben. Betriebswirtsehaftliehe' 
Fragen, die im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutz 
stehen, Mangen weiterhin an in den Vortr~gen yon 
E. R~IScH-Hohenheim, B. WEYgEr~a-Stuttgars ]3. Ko~- 
PZLBEgc--]3onn und W. R6NN~BEcK-GieBen. - - D i e  Ent-  
wieklung der modernen Pflanzenschutzmittel,. insbeson- 
dere der synthetischen Kontaktinsektizide, hat  es mit  
sieh gebracht, dab hygienisch-toxikblogische Probleme 
immer mehr in den Vordergrund des Interesses treten 
und nicht selten auch die 0ffentlichkeit besch~tftigen. 
F. BXR-Berlin-Dahlem, als Vertreter des Bundesgesund- 
heitsamtes, ha t  in seinem Vortrag ,,Hygienische For- 
derungen im Pflanzensehutz" die bier in Frage kommen- 

den Probleme behandelt. Er befal3te sich I. mit  der 
Arbeit des Pflanzenschutzes, d. h. den zeitlich begrenz- 
ten Wegen der chemischen Stoffe zur Pflanze bet m6g- 
licher Einwirkung auf e inen  bestimmten Personenkreis 
unter lBeriicksichtigung verschiedener Auinahmewege. 
Der 2. Tell seines Vortrages behandelte die  m6glichen 
Folgen dieser Arbeit ffir die gesamte Bev61kerung bet 
dauernder Einwirkung geringer Riickstandsmengen der 
Pflanzenschutzstoffe in den Lebensmitteln oder bet ver, 
/inderter Qualit/it der Nahrung. Zu weiteren hygienisch- 
toxik01ogischen Fragen sprachen S. T~LGNER-Halle, 
S. BoMBoscH-G6ttingen und K. ZANoN~Meran. - -  Zu 
den vielseitigen Problemen.des gartenbauliehen Pflanzen- 
schutzes gaben gr6Bere Ubersiehten H. BgE~g-Neul3 
,,Aktuelle Pflanzenschutzprobleme ira deutschen Gemtise- 
bau" H . A .  UscHDgAW~T-Berlin-Dahlem, ,,Die Pro- 
blematik des Pflanzenschutzes im Blumen- und Zier- 
pflanzenbau" und H. PAPE-Kiel ,,Dringende Pflanzen- 
schutzfragen im Blumen- und Zierpflanzenbau". lJber 
Spezialfragen sprachenM. KZlNKOWSKI-Aschersleben und 
M. E~ILERS-Berlin. -- Probleme des Holzschutzes wurden 
diskutiert yon H. Zvc~A-Hann.-Mfinden, F. BoLLE- 
Kiel, H. B6MEKE-Jork und J. KlgPATl6-Zagreb. -- Auf 
dem Gebiet der Unkrautbek~impfung hat sich durch die 
Entwicklung ether groBen Zahl yon neuen Herbiziden 
eine stfirmische Entwicklung vollzogen, die in ihren 
Einzelheiten oft nur noch yore Fachmann zu /ibersehen 
ist. Umso dankenswerter war es daher, dab ]3. RADE- 
MACl~Eg-Hohenheim fiber den derzeitigen ,,Entwieklungs- 
stand in der Unkrautkunde" berichte%e. Zu speziellen 
Fragen der Unkrautbek~impfung sprachen E. WXZTE- 
Gersthofen, M. HANF-Ludwigshalen, H. OgrH-NeuB, 
G. LINDZN-Ingelheim und E. R6HRIG-Hann.-Mfinden -- 
Die vorliegenden Beitr~Lge vermitteln auf vielen Gebieten 
neue und wissenswerte ]~rkenntnisse, die fiber den Rahmen 
der Phytopathologie und der Entomologie hinaus auf 
Interesse rechnen dfirfen. 

M. Kli~kowski (A schersleben) 

HARTMANN, FRIEDRIOH-KARL und R(JHL, ARTHUR: Win- 
ters Naturwissenschaftliehe Taschenbiicher Bd. 5 u. 24. Unsere 
Waldblumen und Farngew~ichse I u. II. Heidelberg: CarlWinter 
1954 u. 1955. 414 S., 71 Abb., 8 Fototafetn, 128 Knnst-  
drucktafeln. Geb. DM 17.8o. 

Die pflanzengeographischen Verh/iltnisse Deutschlands 
und die Gliederung der Waldgesellschaften in diesem Ge- 
bier sind der Rahmen dieser beiden B~inde. Im Mittel- 
punkt  steht die Darstellung der wichtigsten Waldkr~iuter 
auf 6kologisch-vegetationskundlicher Grundlage, Die 
beideii erstgenannten Biapitel bilden die breite Basis zum 
5esseren Verstiindnis des speziellen Teiles. ]3esonders die 
pflanzeugeographische Schilderung der deutschen GroB- 
landschaften, in der die Waldverh~Itnisse vor allem be- 
rficksichtigt werden, ist eine wertvolle Zusammenfassung. 
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis weist auf spe- 
Ziellere Arbeiten hin. Dieses Werk hat gegenfiber anderen 
/ihnlichen Inhalts den groBen Vorzug, dab die ngher be, 
handelten Arten dem Leser in Bild und Schrift anschau- 
Itch nahe gebraeht werden. Farbtafeln und Strichzeich- 
nungen sind gleich gut. Neben der morph01ogischen Be-. 
schreibung finder man Angaben tiber das Gesamtarealr 
die Verbreitung in Deutschlaiid, die Standortsansprfiche 
und das soziologische Verhalten.. Auch auf Verwechslungs- 
m6glichkeitenl wird aufmerksam gemacht. In zwei klei- 
neren I~apiteln werdell morphologische sowie b0denkund- 
fiche und geologisehe Fachausdrfieke erl~utert. Sehade, 
dab man keJn ~ihnliches Verzeichnls ffir forstkundliche 
Termini finder. " S. Danert (Gaferslebe~) 

HEUNERT, Hans-Henning und PHiLIPP, Kurt: Grunfllagen der 
8chmalfilmtechnik; Leitfaden f~r die wissenschaftliehe Kinemato- 
graphie, Berlin-G6ttingen-Heidelberg : Springer 1957, 
1--2oo S:, 98 Abb. Geb. DM 38, - - .  

Der Film n immt  trotz seiner sonstigen allgemeinen 
]3edeutung immer, noch eine gewisse Sonderstellung im 
wissenschaftlichen" BerMch ein, Daffir Iassen sich ver- 
sehiedene Grfinde an fiihren, sicherlich nicht allein der 
Aufwand an Apparaten nnd: die erforderliehe Umsicht 
bet ihrer Verwendung~ um wirklieh z u  Erfolgen zu kom- 
men. Andererseits bietet er als Lehr- und Unterrichts- 
film und aueh ais Fo.rschungsfilm M6gliehkeiten, die durch 
keine andere'DarstellUngsart erreicht werden k6nnen 
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Aus dieser Erkenntnis  und zugleich dem Bestreben, den 
Film noch mehr Ms bisher fiir die wissenschaftliche Arbeit 
nutzbar  zu machen, haben die beiden Verfasser aus ihren 
langj ~ihrigen praktischen Erfahrungen in einer erfreulichen 
knrzen und Maren, dabei doeh vielseitigen Ubersich• die 
wichtigsten ttinweise zur technisehen Herstellung und 
ffir die Gestals yon Filmen in Buchform zusammen- 
gestellt. ])as Hauptgewicht liegt dabei auf der praktischen 
Seite. Nut  einleitend werden einige theore• grund- 
legende Bemerkungen fiber die dem Film innewohnenden 
Eigenheiten vorangestellt, die sowohl bet der Planung als 
auch bet der Ausffihrung yon Filmvorhaben yon vorn- 
herein berticksichtigt werden mfissen. 

])ie ])arstellung beziehi sich abet vor atlem ant die 
technischen Voraussetzungen bet den verschiedenen Auf- 
nahmeverfahren wie AuBenaufnahmen, Innenaufnahmen,  
Mikroaufnahmen unter  Ausnfitzuiig der wichtigsten 
mikroskopischen Mbglichkeiten (I-Iellfeld-, ])unkelfeld-, 
A.uflicht-, Phasenkontrast-Mikroskopie usw.) sowie der 
Verwendung von Zei t ra i fung und Zeitdehnung. Die 
dabei auftretenden Fragen wie Art  der 13elichtung, Ein- 
satz der geeignetsten Optik oder auch die Hinweise auf 
besondere ,,Aufnahmekniffe" werden allermeistens an 
einzelnen Beispielen er6rterL ])iese ,,beispielhafte" 
Form erscheint als wesentlicher Grund dafiir, dab trotz 
der schon erw~ihnten Kiirze alle Teilgebiete der wissen- 
schaftlichen Kinematographie zur Sprache kommen. 

Es ist selbstverstbx~dlich, dab mit  einer derartigen An- 
leituiig und zugleich auch Anregung die Schwierigkeiten, 
die sich in der Fraxis des Filmes, je nach Art des Auf- 
nahmeverfahrens und in Verbindung damit  des Objektes, 
ergeben, nicht allein dutch die Lektfire behoben sein 
werden. Jeder, der bereits auf dem Gebiet des wissen- 
schaftlichen Filmwesens eigene Erfahrungen gesammelt 
hat, wird dies best~itigen. Aber das vorliegende 13uch 
dfirfte sehr dazu beitragen, dem Uneingeweihten falsche 
Wege vermeiden und demjenigen, der schon einige Er- 
fahrungen gesammelt hat, aj~ftretende Schwierigkeiten 
iiberwiiiden zu helfem Sicherlich tr~igt sein Er sche inen  
zugleich dazu bet, was sich die Verfasser anch selbst mit  
ihrer Arbeit wiinschen, dab der wissensehaftliche Film 
eine noch breitere Anweiidung finder. 

Ill einem Punk t  erscheint dem IReferenten die ])arstel- 
lung etwas zu optimistisch und k6nnte vieleicht bet dem 
Feriierstehenden t toffnungen erwecken, die sich wohl 
heute noeh nicht in entsprechender Weise erffillen lassen, 
wenn neben den M6gliehkeiten fiir mikrofilmisehe ])ar- 
stellung im Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast  auch 
gleichrangig die Fluoreszenzmikroskopie genannt  wird.  
Zwar wird dabei auf die besondereii Sehwierigkeiten 
hingewiesen. Trotzdem dfirfte ein Einsatz dieser M6g- 
lichkeit ffir den Kreis, an den sich das 13uch sonst wendet, 
kaum in Frage kommen. 

Nfitzlich fiir den Gebrauch erscheinen die am Schlul3 
des 13uches angeftigten Tabellen tiber Einsatz yon Farb- 
filterii, Fehlerm6glichkeiten bet der Aufnahme und Pro- 
jektion sowie andere ])aten der Filmtechnik. Auch die 
gute bildm~igige Ausstat tung verdient eine besondere 
Erw~hnung. M. Gersch (Jena) 

HUBER, BRUNO., Die Saftstr6me der Pflanzen. Verst~ndliche 
Wisseiisctlaft, 13d. 58. I . - -6 .  Tausend. 13erlin/Gbttingen/ 
Heidelberg, Springer 1956. VI I I / i26  S., 75 Abb., Lwd. 
DM 7,80. 

Allgemeinverst~Lndliche ])arstellungen wissenschaft- 
licher Probleme bergen die Gefahr, wissenschaftliche Ge- 
nauigkeit der Verst~Lndlichkeit zu opfern. Von der 
Schwierigkeit, diese beiden anscheinend einander wider- 
strebenden Forderungen zu vereinen, merkt man diesem 
kleinen 13uch nichts an. Der Verfasser hat selbst viele 
und wertvolle 13eitrgge zur I~eniitnis der Saftbewegung 
in der Pflanze geliefert, er beherrscht seinen Stofi voll- 
k0mmen. Er erfreut sieh aber anch der Gabe, diesen 
Stoff Mar und einfaeh darstellen zu kgnnen. ])as lZrgeb- 
nis ist ein Buch, das sowohl der interessierte Late Ms anch 
der mit  den Problemen Vertraute mi t  groBem Genul3 
lesen. 

Es liegt nahe, in ether allgemeinverst~indlichen Ab- 
handlung nu t  gesicherte Lehrmeinungen vorzutragen 
uiid offene Fragen bestenfalls zu streifen. ])emgem/iB hat  
sich der Verfasser darauf beschr/inkt, Lehrmeiiiungen 
darzustellen, Trotzdem w~ire es vielleicht angebracht ge- 

wesen, darauf hinzuweisen, dab es Erscheinungen gibt, 
die sich rail der Koh/isionstheorie nicht erkl/iren lassen 
und die Zweiiel an ihrer Allgemeingiiltigkeit erregen 
(z. 13. B~NNI~:r-CLARK 1954, W~ITE 1938, SCHOLANDER 
U.a. I955). W/thrend die Ifr/ifte, die die aufsteigellden 
Saftstr6nle bewegen, sehr ausfiihrlich dargestellt werden, 
kommen die der absteigenden etwas kurz. 

Erfreulich ist die ausiiihrliche Sehilderung der ge- 
schichtlichen Entwicklung unserer Ifenntnisse ant diesem 
Gebiet. In ether sieher notwendig werdenden neuen 
Auflage sollte man die etwas fiberhebliche 13emerkung 
fiber den ,,Weisen aus dem Morgenlande" (S. 44) /indern 
und eine etwas unklare Formulieruiig PF~FFE~S (S. IiO/ 
I IO) sch~irfer ~assen. ])iese Meinen M~ingel mindern den 
Weft  des 13uches natfirlieh nieht. Wit sind tiberzeugt, 
dab es eine weite Verbreitung findeii wird. Ansstat tung 
und ])ruck des Buches sind vorziiglich. 

WoINga~g (Ascherslebe~). 

JENSMA, O. R., Cabbage varieties - -  Sluitkoolrassen. Wagenin- 
gen, Ins t i tuut  voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen 
1956. 15o S., 138 Abb., broschiert 13,5o. 

Die Ergebnisse der yore Ins t i tu t  Wageningen langj~ihrig 
durchgeftibrten Kohlsorten-Vergleichsversuche sind jetzt 
ausgewertet und in Form einer Sortenbeschreibung ver- 
5ffentlicht worden, 

])er Verf. hat die schwierige Aufgabe unternommen, 
eille Beschreibung ftir Well3-, Wirsing- und IRotkohl zu- 
sammenzustellen. Infolge der groBen Formenmannig- 
faltigkeit ist nieht immer eine Mare Einordnung mbglieh, 
da h~iufig die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
I-Ierkfinften ether Sorte gr613er sind als die zwischen zwei 
Sorten. Insgesamt werden 75 Weir3-, Wirsing- und Rot- 
kohlsorten aus den Anbaugebieten der Niederlande, 
Frankreichs, ])eutschlands, ])/inemarks, GroBbritanniens 
und der Vereinigten Staaten besprochen. Auflallend grol3 
ist dabei die Anzahl der sehr alien Gruppensorten. Ihre 
Anbauwiirdigkeit ist dutch Zulassung neuer Hochznchten, 
die in der vorliegenden Arbeit noch nicht behandelt sind, 
sehr fraglich geworden. Bet eiller eventuellen spXteren 
Neuauflage w~Lre man dem Verf. dankbar, insbesondere 
die in den letzten Jahren zugelassenen verschiedenen 
deutschen I-Ioehzuchten in die Sortenbeschreibung auf- 
zunehmen. Eine Tabelle, in der die Soften llach den ver- 
wendeten Ordnungsprinzipien eingeteilt sind, ist der Be- 
schreibnng der einzelnen Sorten vorangestellt. ]Die Ein- 
ordnung erfolgte nach ihrer Frfihzeitigkeit; ftir WeiB- 
und Wirsingkohl wird ferner eine Unterteilung nach ihrer 
Kopfform vorgenommen. 
, ]Die verschiedenen Sortenmerkmale werden in kurzer, 
klarer Form herausgestellt und die Entstehung der Sor- 
ten, soweit bekallnt, vermerkt. Ffir die Beurteilung des 
Anbauwertes sind haupts~chlich holl~indische Mal3st~ibe 
und Erfahrungen zngrunde gelegL 

Die ftir die betreffenden Sorten bekannten Synonyme 
vervollst/indigen die iibersiehtlieh angeordneten An- 
gaben und sind nach Meinung des Ref. besonders weft- 
roll. Gerade die Auffiihrung dieser Synonyme zeigt abet 
sehr eindrucksvoll auch die Problematik ihrer Anwen- 
dung. So ist z. 13. bet der IRotkohlsorte ,,Kissendrup" als 
Synonym ,,Mohrenkopf' angegeben. Die im deutsehen 
Anbaugebiet verbreite• Sorte ,,Mohrenkopi" entspricht 
auch tats~icblich dieser Beschreibung. Aul3erdem ist 
aber noch eille eigene Sorte ,,Mohrenkopf" angefiihrt, die 
in ])eutschland weitgehend unbekannt ist. 

])ie Frage der Synonyma ist bei Zuchisorten eine sehr 
scllwierige. Fiir den botanisehen Systematiker ist der 
zeitlich zuerst gegebene Name verbindlich und alle 
sp~iteren IXTamen sind Synonyma. In der vorliegenden 
Sortenbeschreibung ist bet der 1936 eingefiihrten mittel- 
friihen Wirsingkohlsorte ,,Novum" als Synonym ,,K61ner 
Markt" angegeben, obwohl es die Sorte ,,Kblner Markt" 
seit 187o im Handel gibt. 

])ie vorliegende Arbeit zeigt deutlich, wie notwendig 
bet unseren I~2ulturpflanzen eine Sortennamenbereinigung 
auf der 131sis ether exakten Synonymaforschl~ng isL 
])er Weft. bat dazu einen wertvollen Beitrag geliefert. Bet 
der augenblicklichen Lage wird die Entscheidung, ob 
eine bestimmte Ziichtung als selbst~ndige Sorte oder 
als Herkunfl ether anderen bestehenden Sorte anzusehen 
ist, haupts~ichlich vonder subjek• Meinung der zu. 
lassenden Stelle abh/ingig sein. 
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Die ]3eschreibungen werden dutch ausgezeichnete 
Fotografien erg/~nzt, die sowohl einen Eindruck der 
ganzen Pf l anze  mit  Umbla t t  vermit teln sis auch den 
marktfertigen und ];~tngsgeschnittenen Kopf zeigen, und 
somit fiber die Qualit~t der Sorte etwas aussagen. Die 
Gesamtausstat tung dieser Sortenbeschreibung ist hervor- 
ragend nnd  wird in erster Linie dem Sortenanerkenner 
und -vermehrer eine wertvolle Hilfe in die Hand geben, 
gleichzeitig abet such dem Zfichter einen guten Einblick 
in die Formenffille des Sortenmaterials versehaffen. 

Alle interessierten Kreise werden dem Veri. ffir dieses 
Werk Dank wissen. Wol/gang Jahr (Quedlinburg). 

VON KRUEDENER, ARTHUR FRH.: Forstliche Standort- 
anzeiger. (Auslese zum Gebrauch im Walde.) 4. Auflage. 
Radebeul und Berlin: Neumann-Verlag 1955. I44S.,  
I Tab. Geb. DM 6.2o. 

Wenn es heute allgemein iiblich ist, als Standorts- 
zeiger Pflanzengemeinsehaften oder Artengruppen z~ 
verwenden, so • beim Verlegen des ]3uches yon 
IKRV~D~X'~R die Frage ant, ob es noch ang~ngig ist, ein- 
zelne Arten Ms Standortsweiser zu benutzen. 

Liest man abet das Buch kritisch durch, so begegnet 
man darin ether Ffille yon Beobachtungen, die der Ver- 
fasser in seinem langen Leben gesammelt hat. Z~thlt doch 
KRU~D~N~R ZU den Begrfindern der forstlichen Standorts- 
kunde nnd  seine vor dem ersten Weltkrieg in RuBland 
aufgestellten Waldtypen sind im modernen Sinn als 
Standortseinheiten zu werten. 

Von dieser standortskundlichen Erfahrung ausgehend, 
gesellt sich bet I<~V~DEX~R die intensive Besch~tftigung 
mit  der WMdflora, die im vorliegenden Buch ihren Nieder- 
schlag findet. 

Zwar wird man an die Angaben der Standortsansprfiche 
der einzelnen Arten kritisch herangehen miissen, dean 
die Standortsanspriiche weisen bet der einen Art mehr, 
bet einer anderen Art weniger regionale Anderungen auf, 
doeh wird auch der erfahrene Pflanzensozio!oge jederzeit 
Gewinn aus dem Buche sch6pfen k6nnen. 

In  dem zusammenfassenden zweiten Teil wendet sich 
K R U E D ~ R  besonders an den fortslichen Praktiker und 
gibt an vielen Beispielen I-Iinweise ffir die Verwendung 
der Pflanzen Ms Standortsweiser. So kann  man nach 
Durcharbeiten des Buches die anfangs gestellte Frage 
dahin.beanGvorten,  dab diese yon KRVED~NER dar- 
gelegte Betrachtungsweise doch ihren Weft hat. Zwar 
kann  sie den  Anf~nger manchmal irreffihren, auch sind 
nicht alle Waldbodenpflanzen im Buch enthalten, aber 
sie letter zu eigenen Beobachtungen und zum Eingehen 
auf die Probleme des Zeigerwertes der Bodenflora fiber- 
haupt. Darum set auch das Buch Ms Vorstufe znr forst- 
lichen Vegetationskunde nnd  zur Wald6kologie empfoh- 
len. Scamoni (Eberswalde) 

KR(JMMEL-GROH-FRIEDRICH: Deutsche Obstsorten. 1. Liefe- 
rung. Berlin: Deutscher ]3auernverlag 1956. lO--14 Sor- 
tenbeschreibungen, 2o his 22 Farbtafeln. DM 14,6o. 

Die moderne pomologische Literatur teidet vielfach 
unter  dem NIangel einer zu engen Fassung der Sorten- 
diagnosen, namentlich bet der ]3eschreibung der Frfichte 
des Kernobstes. Erfahrungsgem~tB kann dadurch eine 
eindeutige Sortenbestimmung nicht immer  mit  der ge- 
wfinschten Sicherheit vorgenommen werden. - -  In  ihrem 
pomologischen.Werk ,,Deutsche Obstsorten", yon dem 
nunmehr  die erste Lieferung vorliegt, gehen die Ver- 
fasser erstmals neue Wege dutch ein Verfahren, mit  dem 
das Wesen ether Sorte sehr viel grfindlicher erfaBt werden 
kann, als es bisher m6glich war. Die mitgeteilten Daten 
in Text nnd Bild stfitzen sich auI langj~hrige syste- 
matische Beobachtungen und Erhebungen der Zentral- 
stelle ffir Sortenwesen. Bet den besprochenen A p f e l -  
s o r t e n ,,t3erlepsch", ,,Gelber ]3ellefleur", ,, Jakob Lebel", 
,,James Grieve", ,,Halberst~dter Jungfernapfel", ,,Roter 
Boskoop", ,,Rote Sternrenette" und ,,Zuccalmaglio" 
wird zun~iehst Nomenldatur,  Herknnft  der Sorte, Ver- 
breitung ihres Anbaues und Literatur zur Sorte behandelt. 
Dann wird eine allgemeine ]3eurteilung der Qualit~tt, des 
Anbauwertes, der Standortanspriiche und der Form- und 
Farbabweichungen, die zur Verwechslung mit  anderen 
Sorten ffihren k6nnen, gegeben. Daran schlieBen sich 
spezielle Beurteilungen der Frucht  (z. B. Pflfick- und 
GenuBreife, Transport- und Lagerfghigkeit, Verwertungs- 

m6gliehkeiten etc.) und des 13aumes (z. B. Schnittfragen, 
Blfitezeit, blfitenbiologische Angaben, Ertragserfahrun- 
gen, Baumformen und  Unterlagen, Standortansprfiche, 
Anf~lligkeit ffir Krankheiten und Sch/idlinge etc.) an. 
Zur pomologischen ]3estimmung der Sorte dienen einmal 
UmriBzeichnungen yon medianen L~ngs- und Quer- 
schnitten durch typische und atypische Friichte, ihre 
metrische Erfassung, eine kurze abet treffende Defi- 
nition der Form wiederum yon typischen und atypischen 
Frfichten und eine detaillierte Beschreibung der einzelnen 
Fruchtbestandteile. Zur weiteren Charakterisierung wet- 
den die diagnostisch wichtigen MerkmMe der BlOtter 
und Triebe im Winterzustand aufgezeigt. Eine wirksame 
Erg~tnzung des Textes wird dutch ein Habitusphoto des 
gesamten Baumes als I-Iochstamm, vor allem abet durch 
meisterhaft ausgeffihrte Farbtafeln erreicht, yon denen 
die eine typische Frfichte in medianen L~ings- und Quer- 
schnitten, als ganze F r u c h t  in Kelch- und Stielh6hlen- 
ansieht vorstellt, die andere mit  den Bliitenst~inden, ein- 
zelnen ]31iiten, Bl~ttern und Zweigpartien bekannt  macht. 
- -  In  prinzipiell gleicher Weise werden die K i t  s c h s o r t e n 
behandelt, yon denen ,;Fromms Herzkirsche", ,,Mai- 
bigarreau", ,,Querfurter K6nigskirsche", ,,Schmalfelds 
Schwarze", ,,WeiBe Spanische" und,,Werdersche Braune" 
in die vorliegende Lieferung aufgenommen wurden. Ent-  
sprechend der Bedeutung Ms Sortenmerkmal wurde die 
morphologische Beschaffenheit der ,,Steine" dutch 
SchwarzweiB-Photographie herausgestellt. 

Nach zu erwartendem Umfang, nach seiner Anlage 
und seiner sehr sorgf~tltigen Ausffihrung dfirfte diese Ar- 
beit zu einem Standardwerk fiber deutsche Obstsorten 
werden. Hilkenb~umer (Bonn) 

K(JSTER, ERNST, Die Pflanzenzelle, Vorlesungen (iber normale 
und pathologische Cytomorphoiogie und Cytogenese. 3- neubear- 
beitete Auflage. Jena, VEB Gustav Fischer 1956. X, 
986 S., 489 Abb: im Text. Gebunden DM 54,--.  

Wer die zweite Auflage dieses Werkes kennt, wird 
feststellen, dab ihr Umfang sehr gleichm~LBig fiber alle 
Kapitel erweitert  wurde. Leider konnte der Verfasser 
Kt~szE~ selbst die Fertigstellung der erweiterten 3- Auf- 
lage nicht mehr vollenden. So hat seine Gat t in  unter  
laufender Beratung durch Herrn Prof. tthFLER die be- 
gonnene Neubearbeitung zu Ende geftihrt, w~hrend der 
Abschnitt  ,,Zellkern" durch Herrn Dozenten Dr. GERD 
REESE im Shlne KOSTERS in sehr feinfiihliger Weise dem 
neuesten Stande angepaBt wurde. 

Die Einteilfing in den groBen Kapiteln ist also die 
gleiche geblieben. Zun~chst wird die Protoplasma- 
Morphologie bis hill zu den submikroskopischen Struk- 
turen abgehandelt. Dann folgen entsprechend ,,Zellkern" 
und ,,Plastiden" mit  einem besonderen Abschnitt  fiber 
,,Chondriosome", ,,St/~rke nnd  Aleuronk6rner"; ,,Va- 
cuole" und ,;Membran" schlieBen den I. Tell ab, der sich 
vornehmlich den gestaltlichen Fragen der Zelle widmet. 
Das letzte grolge Kapitel mit  fiber 12o Seiten Umfang 
besch/iftigt sich dann unter  dem Titel , ,Entwicklung der 
Zelle" mit  den mehr dynamischen Fragen der experi- 
mentellen Zellmorphologie und berfihrt so KOST~RS spe- 
zielles Arbeitsgebiet, das hier eine Massisch-souver/ine 
Zusammenfassung erf/~hrt. Ein vorztiglich durchdachtes 
Sachregister, sowie ein sorgf~ltig bearbeitetes Autoren- 
Register sind beigegeben. 

Wir mfissen allen, die daffir gesorgt haben, dab die 
3. Auflage wirklich erscheinen konnte, besonders dankbar 
sein, denn das Buch KOSTERS is/, wie der Autor in seinen 
, ,Erinnerungen eines ]3otanikers" selbst einmal sagt, 
eben doch mehr als eine einfache Folge von,,Vorlesungen". 
Wenn er es dort gelegentlich , ,Handbuch" nennt,  so hat  
er in fiberwiegendem NIage Recht, derm man wird heute 
selbst yon einem Handbuch nicht mehr erwarten k6nnen, 
dab es a l l e  Literatur berficksiehtigt Vielmehr ist eine 
gerundete Literaturfibersicht einschlief31ich historischer 
Einffihrung und die irermitt lung eines Literaturschlfissels, 
der bis zu den einzelnen Arbei ten  dutch entspreehend 
ausgew~ihlte Zitate ffihren kann, bet dem heutigen Urn- 
fang der WisSenschaft das Gegebene. In  diesem Sinne hat 
man schon mit Vorteil die 2. Auflage benfitzen k6nnen 
und wird ebenso die 3. Auflage heranziehen, die in Aus- 
s tat tung und Preis bet dem Gebotenen besonders an- 
erkennenswert ist, so dab man ihr weite Verbreitung 
wfinschen kann. H. Ullrich (Bon~) 
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MAATSCH, RICHARD: Pareys Illustriertes Gartenbaulexikon. 
Ffinfte, v611ig neubearbeitete Auflage, Berlin u. Hamburg:  
Paul Parey 1956. Bd, II,  719 S., 780 Abb. Beide Bande 
gebunden Ganzleinen DM 162,--, Halbleder DM 169,--. 

Es ist erfreulich, dab dem ersten Band yon ,,Pareys 
Illustriertem Gartenbaulexikon" der zweite rasch folgte, 
so dal3 die schon lange erwartete Neuaufiage dieses Werkes 
nunmehr  abgeschlossen vorliegt. Bereits bet der Be- 
sprechung des ersten Bandes wurde hervorgehoben, dab 
die neue Ausgabe durch Hinzunahme weiterer Wissens- 
gebiete eine wesentliche Bereicherung erfahren habe. 
Dies trifft auch ffir den zweiten Teil zu. Besonders be- 
griiBenswert is t  die umfassende Berficksiehtigung der 
Technisierungsm6glichkeiten des g/irtnerischen Betriebes. 
So wird, um nu t  ein Beispiel herauszugreifen, alas Vet- 
laden yon Stalldung, Steinen, Erden, Tort usw. unter  
Verwendung modernster, bisher allgemein nur  in der 
Landwirtschaft gebr~iuchlicher Maschinen wie Front-  
und Hecklader beschrieben. Die Aufnahme derartiger 
Ger~itetypen erscheint auch deswegen zweekmaBig, weil 
der deutsche Gartenbau bisher leider allzusehr an alt- 
fiberlieferten, aber oft unzweckmiiBigen Arbeitsmethoden 
festhalL und eine durchdachte innerbetriebliche Mechani- 
sierung nur  z6gernd an t3oden gewinnt. Auch Meine 
Schlepper und Ger~itetriger werden im t t inblick auf ihre 
Einsatzm6glichkeiten in der G~irtnerei beschrieben, eben- 
so Gabelstapler, Transportbander,  H/ingebahnen, Trans- 
portkarren usw: Das gleiche trifft fiir verschiedene tech- 
nische I-Iilfsmittel ganz allgemein zu, unabh ing ig  davon, 
ob es sich um Vergaserkonstruktionen an Bodenfrisen, 
um die neuesten Gew/ichshaustypen oder um fern- 
gesteuerte 01heizungen handelt. 

Neben den Grundlagen der Botanik, soweit sie der 
Gartner kennen muB, werden die Besonderheiten der 
Kul tur  zahlreicher, oft bildlich dargestellter Zier- 
pflanzen ebenso sorgfaltig abgehandelt wie etwa die viM- 
seitigen Fragen der Landschafts- und Gartengestaltung. 
Neuere Ergebnisse der Bodenkunde und der Pflanzen- 
ernahrung werden unter  Berficksichfigung der spezi- 
fischen Ansprfiche der Gewichse aufgezeigt und dem 
G~trtner in leicht verstandlicher, praxisnaher Form dar- 
gelegt, 

I~echtskunde, Geschichte der Gartenkunst,  lVIeteoro- 
logie, g~irtnerisches Versuchswesen, Fragen der Obst- 
und Gemfiseverwertung, mn  nur  eine Auswahl aus der 
FfilIe des reichen Stories zu nennen, werden ebenso be- 
rficksichtigt wie Fragen der Pflanzenziichtnng. Auch der 
Heil- und Gewiirzpflanzenanbau set seiner zweckm/iBigen 
Darstelhmg wegen besonders erw/ihnt. Der Obstban ist, ~m 
ein weiteres Beispiel herauszugreifen, unter  Auswertung 
neuester Erkenntnisse pflanzenbaulicher wie auch arbeits- 
wirtschaftlicher Art dargestellt. So werden n.  a. Obst- 
sortiermaschinen der verschiedenen Systeme nicht nur  
in ihrer Funkt ion  beschrieben, sondern der Leser be- 
kommt darfiber hinaus durch eingefiigte Tabellen auch 
einen TJberblick fiber das Leistungsverm6gen der einzel- 
nen Modelle. Ebenso finder die Methodik der Obst- 
lagerung eine umfassende Behandlung. DaB auch der 
Pflanzenschutz gebiihrend beriicksichtigt ist, wobei der 
Text durch teilweise ganz .ausgezeichnete Photos yon 
Schadbildern erg~inzt wird, sei noch erw~ihnt. 

Es ist in diesem Zusammenhang nnm6glich, die Reich- 
haltigkeit des vorliegenden Werkes allein dutch die ge- 
nann ten  Beispiele charakterisieren zu wollen. Man dart 
,,Pareys Itlnstriertes Gartenbaulexikon" als das viM- 
seitigste Nachschlagewerk fiir die gartnerische Praxis 
bezeichnen. Es ware verfehlt, wollte man dem G~irtner 
dieses Buch nu t  als Lexikon empfehten. Man smite es 
yon Zeit zu Zeit in ruhigen Stnnden immer wieder zur 
Hand  nehmen und darin lesen wie in einem Lehrbuch. 
Die  Ffille des darin angehiuften Wissens diirfte jedem 
etwas bieten. Besonders set daranf verwiesen, dab das 
Lexikon auch dem girtnerischen Nachwuchs yon groBem 
Nutzen sMn kann. Der erfahrene Praktiker wie der 
Lernende wird in  gestraffter Form unter  Beschr~inkung 
auf das Wesentlichste Auskunft  fiber viele g~irtnerische 
Fragen erhalten, fiber die in der allgemeinen Gartenbau- 
l i teratnr zumindest nicht in dieser sorgf~iltig ausgewoge- 
hen Form berichtet wird. Friedrich (Halle) 

MATHO, KARL: Winters Naturwissenschuftliche Tasehenb(ieher, 
Band 25. Orchideen i der Tropen und Subtropen. Heidelberg: 

t(arl  Winter  1956. 182 S., 3 Abb., 64 I4unstdrucktafeln 
Gebunden DM 8.9o. 

Der allgemeine einffihrende Teil enthalt  Angaben fiber 
die geographische Verbreitung, die IViorphologie nnd die 
Biologi e dieser Pflanzengruppe. Besonders wertvoll ist 
die umfangreiche Darstellung der Kap i t e l  fiber Ver- 
mehrung und Kultur,  in denen der Verfasser seine lang- 
jahrigen Erfahrungen mitteilL Der Liebhaber erhalt 
damit  nicht nu t  einen fibersichtlichen Einblick in diese 
interessanLe Familie, sondern anch viele praktische Hin- 
weise und Ratschlage. 64 blfihende Arten werden auf 
ganzseitigen kolorierten Tafeln wiedergegeben. Die Far- 
ben- und Formenpracht  der Orchideenbltite stellt hohe 
Anforderungen an das Geschick des Kfinstlers. Nicht 
immer werden die Erwartungen v611ig erffillt. Ver- 
schiedentlich ist der Druck nicht ganz befriedigend. Jeder 
Abbildung ist eine ausffihrliche Beschreibnng beigegeben. 
Die Ableitung der Gat tungsnamen scheint dem etymo- 
logisch-botanischen Handw6rterbuch yon WITTSTEZ~, das 
nicht ganz fehlerlos ist, entnommen zu sein. 

S. Danert (Gatersleben) 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food: National ,,Re- 
commended,, Grades for Home-Grown Cabbages, Brussels Sprouts, 
Globe and Jerusalem Artichokes, Witloof Chicory, Horseradish, 
Purple Sprouting Broccoli and Curly Kale. (Merkblitter ffir 
Gartenerzeugnisse). Pre-Leaflet No. 15, 1951, IO S:; 
Marketing Guide No. 6, 1954, 4 S;, No. 9, 1956, 7 S. 

Vorstehend angefiihrte drei Merkblatter enthalten 
Richtlinien ffir den Handel mit  Gartenerzeugnissen , vor- 
wiegend Kohlen, Brokkoli, Artischoken, Chicor@e u .a .  
Kurze Bemerkungen fiber die Erntebedingungen, die Her- 
richtung ffir den Verkauf, die Verpackung einer nach 
Gr6Be geordneten, einwandfreien und gesunden Ware in 
jeweils handelsfiblichen Transportbehi l tern  sind der In- 
halt dieser Schriftchen, die speziell ffir den Erzeuger als 
Anleitung gedacht sind. Bez. anbauwfirdiger und ge- 
bietsweise empfehlenswerter Soften der einzelnen vorge- 
nann ten  Garten- resp. Feldprodukte wird jeweils auf ent- 
sprechende, ausffihrlichere BulIetins verwiesen. 

J.  Helm (GatersIeben) 

REITZ, ADOLF: Max Eyth. - -  Ein Ingenieur reist dutch die Welt, 
Pioniertaten eines Landtechnikers. Heidelberg: Energie-Ver- 
lag 1956. 326 S., 16 Abb. Gebunden DM 19.6o. 

Aus AnlaB des 12o. Geburts~ und des 50. Todestages 
yon MAX EYTH erschien das Buch mit Widmungen des 
Vorsitzenden der MAx-E YTn-Gesellsehaft zur F0rderung 
der Landteehnik und des Prasidenten DLG. Der erste 
Teil ,,Leben, Arbeit, Abenteuer" vermittelt mit geschickt 
eingeflochtenen Worten MAX ]~YTl-ls ein anschauliches, 
fesselndes Bild yon dem Leben und vielfaltigen Wirken 
dieses Pioniers der Landtechnik, des Dichters, des Organi- 
sators und Grfinders der DLG. Man mul3 dem Autor be- 
sonders danken, wie er immer wieder EYTI~ zu Wort 
kommen laBt nnd trotzdem die Einheit des Ganzen ge- 
wahrt bleibt. 

Ausztige ,,Aus Schriften und Vortragen" bilden den 
zweiten Teil, in dem der Dichter und Philosoph, Ingenieur 
und Volkswirtschaftler, Volksbildner und Weltreisende 
zu dem Leser spricht. Hier kommt unmittelbar die Be- 
deutung E YTHS ifir die heutigen Mensehen des Atomzeit- 
alters, der Zeit, in der jede Poesie des Landlebens der 
Technik zum Opfer zu fallen scheint, zum Ausdruck. 
,,Nichf der Materie zu dienen, sondern sie zu beherrschen" 
(Poesie und Technik), bezeichnet er als nnsere Lebens- 
aufgabe. 

Der letzie Tell bringt  Zusammenstellungen seiner 
schriftstellerischen nnd  technischen Arbeiten und eine 
Ubersicht fiber die Vorfahren und Lebensdatem 

Das vorzfiglich ausgestattete Bueh, besonders gefallell 
die eingestreuten Strichzeichnungen, wird fiber den un- 
mittelbaren AnlaB des Gedenkjahres hinaus bleibenden 
Wert behalten und hoffentlich recht viele Menschen an 
die groBd Pers6nlichkeit MAX EYriis heranffihren, der am 
Beginn des Zusammenwirkens yon Landwirtsehaft und 
Technik in Deutschland stand. Lehmann (Gaters~eben) 

SCHMIDT, JONAS, KLIESGH JOACHIM, GOERTTLER, VIKTOR: 
Lehrbuch der Schweinezucht (ZLichtung, Ern~hrung, Haltung und 
Krankheiten des Schweines). 3. Auf iage .  Ber l in  u n d  t-Iam- 
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burg: Paul Parey 1956. 449 S., 174 Abb. Gebunden 
DM 39.8o. 

Das bekannte und umfangreichste deutsche Standard- 
werk auf dem Gebiet hatte, von denselben Verfassern 
herausgegeben, 194 ~ seine I. Auflage, die 2. erschien I945. 
Wichtige Erkenntnisse der letzten io Jahre auf den Ge- 
bieten der Schweinezucht, -ffitterung, -haltung und 
-gesundheit wurden in der vorliegenden Neuauflage yon 
1956 verarbeitet. Ebenso erfuhr das Bild- und Tabellen- 
material eine Modernisierung. Zus/itzlich zu den friiheren 
Ausgaben sind die Kapitel ,,Die Bedeutung der Schweine- 
haltung ffir die Volksern/ihrung" und ,,Die Schweinezucht 
in den fibrigen europ~iischen L~indern" behalidelt. Aller- 
dings entfielen die in der 2. Auflage gegebenen Literatur- 
hinweise. 

Im ersten Abschnit t  ,,Die t3edeutung der Schweine- 
haltung fur die Volksernahrung w~rd darauf hlngewle en, 
dab die Schweinefleischerzeugung in der westdeutschen 
Bundesrepublik ira Jahre 1953/54 ann/thernd 26% des 
Wertes der landwirtschaftlichen Produktion und 37% der 
tierischen Erzeugung ausmachte. Dagegen beliefen sich 
die Werte aus der Rinderhaltung auf 36% tier Iandwirt- 
schaftliehen Produktion. Die Wichtigkeit der Schweine- 
zucht wird unterstrichen; denn das Schwein ist der frucht- 
barste Fleischerzeuger mit  kurzer Tragezeit und frfiher 
Zuchttauglichkeit ~ und besitzt also eine groBe Verraeh- 
rungsintensit~Lt. Es verwertet die im Fut ter  aufgenomme- 
nen Kalorien mit  32 bis 35% am hSchsten yon alien Tier- 
arten (Rinderraast io bis 12%). 

Das Kapitel ,,Die Geschichte der deutschen Schweine- 
zucht" behandelt, ausgehend yon den Erfolgen der Eng- 
1Xnder BAKEWELL, MASON, COLLI~G und TULEY, die 
zfichterische Arbeit in Deutschland bis zura Beginn des 
2o. Jahrhunderts.  

Es folgt in einem weiteren Abschnitt  die Beschreibung 
tier deutschen Schweinerassen rnit ihrer EntwicMungs- 
geschichte und den heute giiltigen Zuchtzielen. Bet der 
Besprechung der Leistungseigenschaften werden Frucht- 
barkeit, Aufzuchterfolge, Mastf/~higkeit und Schlacht- 
leistungeli einer eingehenden Er6rterung unterzogen. 

Das Kapitel fiber die ,,Ziichtung des Schweines" be- 
Ial3t sieh mit  den Fragen yon IReinzucht und Kreuzung. 
Gerade durch die Reinzucht wurden auch bet den Schwei- 
hen groBe Eri01ge zur Erreichung ausgeglichener und 
hoher Dauerleistungen erzielt. In  der praktiseheli Tier- 
zucht versteht man uliter 1Reilizucht die Paarung yon 
Tieren derselben anerkannten Rasse. Streng genetisch 
betrachtet ist jedoch jede Paarung yon Haustieren als 
tKreuzung, d . h .  als Paaxung voli Ungleichem, anzu- 
sprechen, also auch diejenige, die man gewShnlich als 
1Reinzueht bezeichnet; delin genetisch vollkoraraen gleiche 
Partner gibt es in der Tierzucht auch ilinerhalb derselben 
Rasse praktisch nicht, mit  Ausliahrae der selten vor- 
kommenden erbgleichen Zwillinge. Bet Besprechung der 
Zuchtfragen erfahren auch die ffir die zfichterische Arbeit 
heute besonders wichtigen Zucht- nnd Mastleistungs, 
prfifungen eine eingehende ErSrterung. Der Erbgang 
wichtiger Nutzungs-, Forra- und Farbanlagen wird ge- 
biihrend behandelt .  

Die Besprechung des praktischen Zuchtbetriebes, der 
Organisationen und MaBnahraen zur FSrderung der 
Schweinezucht in der westdeutschen Bulidesrepublik 
und die ErSrterung der Schweinezueht in  den west- 
europ~iischen L~indern, besonders in Diineraark, runden 
den ersteI1 tIaupt• des Werkes ab. 

Ira 2. Tell besch~ftigen sich die Autoren mit  der Er- 
niihrung des Schweines und behandeln die dabei wichtigen 
N/ihrstoffe, ihre Verdauung und Verwertung, den Einsatz 
und die Zubereitung der Fut termit te l  und die praktische 
Ffit terung bet den einzelnen Alters- und Gewichtsklassen. 
Es kommt dabei besonders siliiifgllig zum Ausdruck, dab �9 
zur wirtschaitlich erfolgreichen Nutzung der in ]ang- 
js Arbeit erztichteten Anlagen eine zweckra~iBige 
und nach raoderlien. Erkeli!iitnissen durchgefiihrte Ff i t -  
terulig fiberaus nStig ist. 

Die fiir eine sachgem~Be Planung und Durchftihrung 
tier heute sehr urnfangreichen Baumagnahmen in der 
Landwirtschaft besonders beachteliswerteli Gesiehts- 
punkte eilier sachgemXBen Schweiliehaltung behalidelt der 
dri t te Hauptteil  rait Unterstfitzung zahlreicher Abbildun- 
gem Allgemeine Fragen des Stal.tklimas, der Lfiftulig und 
der Gestaltung voli St~illen und Hfitten werden er6rtert. 

Im letzten Teil des Buches schreibt der Veterin/ir. 
mediziner fiber Aufbau nnd  Lebensvorggnge des Schweine- 
kSrpers und die wichtigsten t(rankheiten and  Seuchen 
der Schweine. Neu aufgenomraen ist die Besprechung 
yon Aktinoraykose und Bruzellose. Als vor allem wichtig 
werden die Schweinepest und die raeist dutch Haltungs- 
fehler begiinstigsten Aufzuchtkrankheiten Ferkelgrippe 
und Tuberkulose herausgestellt. Die hier gegebenen 
Hinweise fiir vorbeugende MaBnahmen zur Yerhiitung 
der h0he volkswirtschaftliche Sch~iden verursachenden 
Schweineverluste sollten jedera P r a k t i ke r  AnlaB zum 
Handeln sein. Scholz (Khan) 

SOHMIDT, J., r v. PATOW undKLIESGH, J.: Xiichtung, Er- 
n~ihrung und Haltung der landwirtschaftlichen HausUere. 7- Anf-  
lage. Berlin: Pau lParey  1957. 415 S., 200 Abb., i4oTab.  
Gebunden DM 29,--. 

Das bew~ihrte Standardwerk -con SeHMIOT, PA~OW, 
KLI~SC~ verdankt  seine gegenw~irtige iiberragende Quali- 
t~it der regelm/igigen langjghrigen Bearbeitung. Nit  jeder 
Neuauflage konnte das Buch wetter entwiekelt und verbes- 
sert werden. Nachdem 1956 derAllgemeine TeiI auf den 
neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
praktischen Erfahrungen gebracht wurde, liegt nun  auch 
der Besondere Teil in der 7. Auflage vor. 

Die Neuauflage basiert auf  der atten, gelungenen Stoff- 
einteilung, die sie im wesentlichen beibeh/ilt. In  der Aus- 
ffihrung ist das Bueh erheblich erweitert und vertieft 
worden, obwohl dies in der Seitenzahl IIur nlibedeutend 
zum Ausdruck koramt, weil viel Platz durch Verzicht auf 
den bisher angewendeten Sperrdruck eingespart wird. 

Es ist den Verfassern gelungen, die gegenw~irtige Lage 
der Tierzucht in der Bundesrepublik zu charakterisieren 
und die MSgtiehkeiten Ifir ihre F6rderung durch MaB- 
nahmen der Zfichtung, Hal tung  nnd Ffitterung naeh zeit- 
gemgBen Gesichtspulikten klar darzustellen. 

Dabei ist besonders das umfangreiche neue Zahlen- 
material hervorzuheben, das bet den einzelnen Tierarten 
an Hand zatilreicher Tabellen u. a. Auskunft fiber Be- 
st~nde, Rassenverbreitung, Herdbuchanteil, MaB- und 
Gewiehtselitwicklung sowie fiber die gesamte tierische 
Produktion ~und ihre Grundlagen und Voraussetzungen 
gibt. Die angeffihrten statistischen Daten dienen als 
Grundlage ffir die IZennzeichnung der historischen Ent-  
wicklung und gegenw~rtigen Probleraatik. Sie zeigen 
auBerdera die Stellung der deutschen Tierzucht im Ver- 
gleich zum Ausland und bringen auch die besonderen 
Verhiiltnisse in der DD1R zum Ausdruck. 

Beim Rind ist ein umfangreicher Abschnitt  fiber ziich- 
terische Fragen auf dem Gebiet der Fleischerzeugung rait 
zahlreiehen Bildern fiber die moderne Ausschlachtung 
hinzugekoramen. In  diesem Zusammenhang ist der Ein- 
fluB des ver~inderten Verbrauchergeschraacks interessant. 
Mancher neue tlinweis i fir die Praxis erscheint fiber Euter- 
kulide (Oldenburger Euterkartei) und Melken, Erbwert- 
ermittlung, Erbfehler, raoderne Weidetechnik, Znfiit- 
terung, K~ilberaufzueht und M a s t  Vieliach werden hier- 
bet die deutschen Erfahrungen dutch die Ergebnisse der 
internationalen und vor allem angels~Lchsischen Wissen- 
schaft erg~inzt. 

Beim Sehwein erscheint erstmalig die rotbunte 1Rasse. 
Starker als bisher werden Gesundheit und Konsti tut ion 
sowie die Vererbung von Krankheiten und Mil3bildungen 
betont. Den Angaben fiber die Beifiitterung yon Mineral- 
stoffen, Antibiotica und DLG-Standardfuttermisehungen 
liegen Ve~suchsergebnisse aus den letzten Jahren zu 
Grunde. Die Resultate der Mastpriifung und die Beur- 
teilung der Sehlachtqualit~it sind besonders aktuell. Neu 
ist auch di 9 lErw~hnUng der kiinstlichen Ferkelaufzucht, 
die im Ausland teilweise zur Erzielung eineS 3-Wurfes 
ira Jahr angewalidt wird. 

Die Pferde-, Schaf- und Ziegenzucht werden etwas 
straffer dargestellt, ohne dab wesentliche Abschnitte weg- 
fallen. Neue Zahlen und wichtige Ergiilizungen bereichern 
auch dieses tKapitel. 

Ftir den t-Ifihnerfreund sind einige Aufnahmen und 
ein Abschnitt  fiber raoderne Brut  hinzugekomraen. 

Dutch das erweiterte und verbesserte Sachregister wird 
das umfasselide und hervorragend dargestellte Gebiet der 
speziellen Tierzucht grfindlich erschlossen. Die harraonisch 
eingeiiigten, z. T. neuen einprggsameli Bi!der und die ge- 
diegene Ausstat tung durch den Verlag runden das Werk 



156 B~chbesprechungen Der Ztichter 

zu einem gelungenen Ganzen ab. Wissenschaft und Praxis, 
ulld insbesondere die Studierenden, werden die Neuauf- 
lage dankbar  begriiBen. Wussozv (Halle) 

80RAUER, P. bearb, yon 0. STAPP, Han(ibuch der Pflanzenkrank. 
heiten. Die Virus- und bakteriellen Krankheiten . 6. Auflage 
Band II. 2. Lieferung. Bakterielle Krankheiten. Berl in u. 
Hamburg:  Paul  Parey i956. 575 S., 179 Abb., 8 Tab. 
Ganzlm gebunden I)M i24, - - .  

Mit der Herausgabe der ,,Bakteriellen Krankhei ten" 
liegt der II.  Band des Handbuches ffir Pilanzenkrank- 
heiten in seiner 6. Auflage geschlossen vor. Keine der 
vorangegangenen Auflagen hat  so lange auf sich warren 
lassen wie die vorliegende. DieSer Mangel ist in den 
letzten Jahren immer st~Lrker fiihlbar geworden, da in dell 
zurfickliegenden 28 Jahren die Entwicklung gerade auf 
diesem Spezialgebiet besonders bedeutsame Erkenntnisse 
aufzuweisen hatte, was in ether nahezu unfibersehbaren 
Ffille yon Ver6ffentlichnngen der letzten Jatirzehnte 
seinen sinnf~Llligen Ausdruck fand. Mit dem vorliegenden 
Standardwerk auf dem Gebiet der pflanzlichen Bak- 
teriosen wird eine wesentliche Liicke der Fachli teratur 
geschlossen. Unter  den heutigen Umst~Lnden ist es fiber- 
aus schwierig, einen vollst~ndigen ~lberblick ~iber eiIle 
best immte Gruppe yon pflanzlichen I~rankheitserregern 
zu erhalten. Nut  wenige werden daher ermessen k6nnen, 
-was es bedeutet, das Gesamtgebiet der bakteriellen 
P.flanzenpathologie erfassen zu wollen: F/it  diese, fiir 
eme fast nnl6sbar erscheinende Aufgabe konnte kein 
geeigneterer Bearbeiter als C. S~APP gefunden werden, 
der auch bereits die 5-Auflage bearbeitet hatte. Seine 
eigenen, jahrzehntelangen wissenschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gebiet der pflanzlichen Bakteriosen schufen 
die Grundlage fiir eine kritische Sichtung der umfang- 
reichen ulld weft verstreuten Literatur. Man muB es 
hierbei dankbar begrtiBen, dal3 er uns yon dem Ballast 
der Literatur  befreit hat  und  nur  wirklich exakt Be- 
wiesenes nnd  Wesentliches in seine Bearbeitung aufge- 
nommen hat. Nur auf diesem Wege war es m6glich, die 
erstrebte Klarheit  der Darstellung zu erreichen. Der 
Entwicklung dieses Spezlalgebietes hat  der Verlag da- 
durch tRechnung getragen, dab der vorliegende Band 
gesondert erscheinen kann, nachdem die 5. Auflage zu- 
�9 sammen mit  dem I. Tell der Mykosen erschien. Die Be- 
arbeitung Melt sich ihrer Gliederung nach an die be- 
w~hrte Form der Darstellung der Bakteriosen, geordnet 
nach Pflanzenfamilien, entsprechend ihrer systematischen 
Stellung. Der vorliegende Band IgBt in all seinen Ab- 
schnitten eine mfihevolle, sorgf~Lltige nnd  eingehende Be- 
arbeitung erkennen. Der Umfang des Buches hat  gegen- 
fiber der vorangegangenen Auflage fast den doppelten 
Umfang erreieht, trotzdem sich der u stets auf das 
Wesentliche beschrgnkte. Die textliche Erweiterung ist 
nicht so sehr der Tatsaehe zuzuschreiben, dab die Bak- 
teriosen 22 weiterer Pflanzenfamilien (insgesamt 67) 
hinzugetreten sind, als vielmehr dem Umstand, dab eine 
gr6Bere Anzahl yon Bakteriosen in den I~apJteln der 
Leguminosen, Compositen. Rosaceen und Gramineen neu 
aufgenonlmen wurden. Nur im Abschnitt  der Cheno- 
podiaceen ist die Darstellung gegentiber der 5. Auflage 
gektirzt. Wesentlich erweitert ist das Gebiet der Bak- 
teriosen der 1Rosaceen, wo der Verfasser in ausfiihrlicher 
Darstellung die Ergebnisse und die Problematik eines 
seiner Spezialgebiete (Ageobacterium tume/aeiens) wieder- 
gibt. Dem; Charakter dieses Handbuches entsprechend 
werden niclat nu t  die Symptomatologie, die Ntiologie und 
Therapie der einzelnen Krankheiten behandelt, sondern 
es wird auch ein besonderer Wert  auf eine ausifihrliche 
Beschreibung der diagnostischen tfennzeichen des ]?;r- 
regers gelegt. Jeden Abschnit t  beschlieBt ein umfang- 
retches Literaturverzeichnis. Die vorliegende Bearbei- 
tung der Bakteriosen dfirfte weft fiber den 1Raum Deutscb- 
lands hinaus Beachtung in der Weltl i teratur linden. Es 
dfirfte letztmalig sein, dab ein Verfasser dieses umfang- 
reiche Gebiet im Rahmen dieses I-Iandbuches zur Dar- 
stellung bringt. - -  Den Bakteriosen angeschlossen ist 
das I~apitel fiber die pflanzlichen Streptomykosen. Ur- 
sprfinglich war diese Gruppe yon Krankheitserregern Ms 
Anhang an die Fungi  imperfecti behandelt  worden. Ihre 
Er6rterung im AnschluB an die Bakteriosen ist zu be- 
grfil3en und entspricht der heutigen Ansicht fiber die 
systematische Stellung der Actinomyceten. Im  einzelnen 

behandelt  werden die Streptomykosen der Kartoffel, 
der Rfiben, der Zwiebel, des Pastinaks, der Batate, der 
Paranul3, des Siil3pfeffers, der Erdbeere und der Citrus- 
gew~chse. Die Fiille der auf dem Gebiet des I~artoffeI- 
schorfes erschienenen Arbeiten kommt in einem 5seitigem 
Literatur-Verzeichnis zum Ausdruck, sie spiegelt sich 
auBerdem wieder in einer groBen Zahl unterschiedlicher 
Ansichten uncl Erkenntnisse, die  hier sorgf~tltig zu- 
sammengetragen wurden und sich nur  schwer zu einer 
geschlossenen Darstetlung zusammenfassen lieBen. Die 
Aufnahme einer tabellarischen Zusammellfassung der 
yon Kartoffel isolierten Streptomyces-Arten naeh SPALLA 
und BoI~eAMPNI (1953) muB bedauert  werden, da sie 
wesentliche Fehler enth~lt und Verwirrung stiftet. Es 
wgre sicherlich zu begrfiBen gewesen, Wenn man yon 
der in Deutschland traditionell gewordenen Darstellung 
des Rfibenschorfes abgegangen w~re und zur Vermeidung 
~yeiterer Mil3verst~ndnisse eine klare symptomatologische 
und gtiologische Trennung des Rfiben- und des Gfi r te l -  
schorfes durchgeffihrt h~tte. I3ber die Streptomykosen 
der Zwiebel, Erdbeere ulld Paranfisse liegen wohl noch 
zu wenig Ergebnisse vor, als dab sie als selbstiindige 
Krankheiten betraehtet werden k6nnten. Das vorliegende 
Bach wird allen Bearbeitern ein wertvolles Hilfsmittel 
sein u n d i s t  in jeder Weise dazu geeignet, Erkenntnisse 
und Anregungen zu vermitteln. 

M. Klinkowski (Aschersleben) 

WIRTH, DAVID, Lexikon der praktischen Therapie und Prophylaxe 
f;ir Tier~rzte, Band I. (Liefez~ng 1--4. ) 2 .  Aufl. Wien 
u. Innsbruck:  Urban & Schwarzenberg 1956. 640 S., 
131 Abb., brosch. Je Lieferung DM 14.--;  Leinendecken 
je Bd. DM 3---. 

E n t s t a n d e n  kurz nach dem Ende des Krieges, um 
namentlich den praktischen Tier~trzten bet dem damaligen 
Mangel all Fachbiichern eine Hilfe zu seill, erscheint das 
Lexikon der Therapie und Prophylaxe fiir Tier~rzte null 
zum zweiten Male; Band I liegt in 4 Lieferungen bereits 
vor. Ein so vielschichtiges Gebiet wie Therapie und 
Prophylaxe im Schema des Alphabetes unterzubringen 
and  noch dazu derart, daB, den praktischen Bediirfnissen 
entsprechend, auf jede spezielle Fragestellung eine pr~- 
zise und verwertbare Antwort  zu erhMten ist, scheint fast 
unm6glich. Dennoch ist e s d e m  Vf. unter  Mitarbeit nam- 
halter  Fachvertreter gel ungen, unter  bewul3ter Be- 
schr~Lnkung auf erprobte and  bew~hrte therapeutische 
Anwendungen, 'der Schwierigkeiten weitgehend Herr zu 
werden. Die Besprechung der einzelnen Krankheiten ist 
gegliedert in eine kurze Erwghnung des klinisch Wesent- 
lichen, die Darstellung des therapeutisch Empfehlens- 
werten and  die Angabe der prophylaktisch mOglichen 
MaBnahmen. Eine groBe Zahl bildlicher Darstellungen 
erleichtert das Verst~ndnis. Die neue Auflage ist dutch 
zahlreiche Einfiigungen, Umarbei tungen und Abbildan- 
gen erg~nzt entsprechend dem Fortschrit t  der Wissen- 
schaft and  den Wiinschen de r  Benutzer des Buches. 
Wenn auch eine abschlieBende Beurteilung erst nach Er- 
scheinen des II.  Bandes mit  dem Sachregister m/Sglich 
ist, so l~Bt doch der vorliegende Teil des Werkes bereits 
erkennen, dab dem tier~rztlichen Praktiker damit  eine 
wertvolle Hilfe in die Hand gegeben wird, die es ihm er- 
m(Sglicht, auch in seltener vorkommenden F~llen schnell 
einen zuverl~ssigen and  den modernen 'Erkenntnissen 
entsprechenden Rat  einzuholen. Dem Tierzfichter und 
-haIter dfirften namentlich die prophylaktischen Ab- 
schnitte nfitzlich sein. NiePage (Berlin) 

WITT, PETER N., Die Wirkung yon Substanzen auf den Netzbau 
der Spinne als biologischer Test. Berlin/G6ttingen/Heidelberg: 
Springer 1956. 79 S. Geh. DM 15,6o. 

Die Arbeit behandelt Versuche, weIche beweisen sollen, 
,,dab Spinnen unter  der Einwirkung ether Substanz, 
deren Wirkung anf den Menschen bekannt  ist, ein ver- 
~ndertes Netzbauverhalten zeigen". Behandelt wird die 
Wirkung 15 verschiedener Substanzen (yon denen Pervi- 
tin, Coffein, Strychnin unld Haschisch einige der bekann- 
testen sind) auf dell Netzban der Kreuzspmne Zygiella 
x-notatc~ (CLE~CK). ~ber  neue Originaluntersuchungen 
wird nur  ganz vereinzelt berichtet. Im  wesentliehen 
werden frtiher bereits publizierte Ergebnisse des Ver- 
fassers sowie anderer Autoren referiert. Diese Zusam- 
menstellung alles bisher Bekannten ist offensichtlich 
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auch der Hauptzweck der Ver/Sffentlichung. Gerade des- 
halb abet erscheint es notwendig, einige kritische Be- 
merknngen allgemeiner Art anzuschlieBen: 

Sehr viel Verwirrung entsteht dadurch, dab die Wir- 
kungen der gepriiften Substanzen a) auf den K6rper des 
Menschen und b) auf den Netzbau der Spinne stgndig 
zueinander in Beziehung gesetzt werden, obwohI der Verf. 
selbst bet den einzelnen Versuchsreihen immer wieder zn 
der sinngemggen Feststellnng kommt, dab solche Par~ 
allelen bestenfalls unter Zwang konstruierbar sind. AuBer- 
dem werden im ganzen speziellen Teil (pp. 44--67) ledig- 
lieh dutch Substanzeinwirkungen verursachte Abnormi- 
t~tten an fertigen Netzen beschrieben, ohne dab roll  einer 
eillzigen Substanz deren Wirkung auf die Spinne selbst 
analysiert wurde. 

Fast  alle Abschnitte silld zu stark verallgemeinernd 
abgefaBt. Die ersten, als Einfiihrung gedachten IZapitel 
(pp. 4--27) hgtte man gem tiberhaupt inhaltsreicher gese- 
hen. Insbesondere aber ist es v/511ig undenkbar,  dab in 
einer Arbeit, die ausschliel31ich der Species Zygiel la x-notata 
gewidmet ist ulld die bet dieser Art experimentell her- 
vorgerufenen Vergnderungen an den Fanggeweben dar- 
stellen soll, und ffir den normalen Netzbau (pp. 8--25) 
yon verschiedenen Autoren an anderen Arten gewonnene 
Erkenntnisse zu einem Idealbild vermengt werden, 
welches in der beschriebenell Form nirgendwo bet 1Radnetz- 
spinnen realisiert ist. 

Aus dem Abschnitt  ,,Das Netzbauverhalten yon Zi l la  
x-notala C1. als pharmakologische Testmethode" (pp. 
28--44 ) kann  lediglich das I~apitel ,,Applikation und 
Dosierung" (pp. 4o--42) befriedigen. 

Zu stark verallgemeinert sind auch s~tmtHche zahlen- 
m~Bigen Resultate, sowohl bet der Kennzeichnung nor- 
maler Netze (pp. 38--39), wie in der Erfassung aller 
beobachteten  Abnormitgten (pp. 44--67). Stets werden 
llur Summen- und Prozentzahlen genannt. Nirgendwo 
ist das Itir eine Bewertung der Versuche unerl~LBliche 
statistische Originalmaterial anch nu t  auszugsweise 
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wiedergegeben. Fiir die pharmakologischen Experimente 
(pp. 44--67) erscheinen tiberdies die Zahlen der durch- 
gefiihrten Versuche durchweg als zu gering fiir eine end- 
giiltige, zusammenfassende Beurteilung der jeweiligen 
Substanzeinwirkung. Der  Verf. begrtindet die z. T. auBer-. 
ordentlich niedrigen Versuchszahlen mit  dem erforder- 
lichen sehr grol3en Zeitaufwand (p. 42 und p. 44). Die 
Schwierigkeit eines solchen Experimentierens kann nicht  
in Frage gestellt werden. Wenn aber allgemein-zusam- 
menfassende Schltisse gezogen werden sollen, miissen die 
zugrundeliegenden Versuchsserien (trotz des damit  ver- 
bundenen Miihsals) hinreichend groB und mSglichst nm- 
fassend sein. Augerdem h g r t e n  vide  offell gelassene 
Fragen spezieller Art bet einer Gesamtdauer der Unter- 
suchungen yon 5 Jahren (l) vom Autor leicht selbst 
geklgre werden k6nnen, zumal daftir hgufig lediglich 
eine blolae Beobachtung der jeweils betreffenden Phase 
des Netzbaues n6tig gewesen wgre. 

Ganz allgemein haften dem Buch folgende Mgngel an. 
I. Die Kapitelanordnung ist wenig gliicklich. 2. Die Bild- 
unterschriften sind ggnzlich unzureichend. 3. Tabelle i 
auI p. 68 - -  die zudem noch schwer lesbar ist ~ ent- 
puppt  sich erst als eine A~c Zusammenfassnng, wenn 
man die ganze Arbeit vollstgndig gelesen hat. 4- Im sehr 
ausftihrlichen Literaturverzeichnis h~ttte m a n  gerll auch 
die Titel der zitierten Arbeiten gefunden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dab die vorliegende 
S c h r i f t -  yon den hervorragenden Netzphotos abge- 
sehen - -  weder den Zoologen im allgemeinen noch den 
Arachnologen im  speziellen befriedigen kann. Sie ver- 
mag aber dennoch zu weiterem Arbeiten anzuregen und 
weist prinzipiell auch einen Weg, den zu verfolgell durch- 
aus lohnend erscheillt. Unter st~trkerer Betonung araeh- 
nologischer Fragestellungen und bet geschickterer Ans- 
wahl der Versuchstiere kann auf ghnlichen Wegen mSg- 
licherweise unsere Kenntniss yon der Phylogenie der 
Spinnennetze vertieft werden. 

W. Crome (Ber l in )  

REFERATE 
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ANDREEVA, T. F.: Untersuchung der EiweiRbRdung im Photo- 
syntheseprozelL Dokl. Akad. Nauk. SSSR, N. S., lO2, 
165--167 (1955) [Russisch]. 

Um markiertes N dutch die Assimilationsgewebe auf- 
nehmen zu lassen, wurden die Blgtter von Nico t iana  
rustica mit ihren Blattstielen 15--2o h lang in o,o 5 m 
L6sungen yon (N~SH4)2SO, gestellt. Nach einer darauf 
folgenden Expositionszeit (1--11/zsttindige Belichtung bet 
Vorhandensein yon C~O~) kamen die Gewebe zur bio- 
chemischen Aufarbeitung, wobei zuerst die Trennnng der 
EiweiBkomponente der Chloroptasten und des Cytoplas- 
mas vorgenommen wurde. Nach Abzentrifugieren der 
Chloroplasten ulld anderer strukturierter Elemellte 
liel3en sich die EiweiBverbindungen aus dem Cygoplasma 
durch Wgrmecoagulierung entfernen. Die Eiweigk6rper 
der Chloroplastell wurden nach grtindlichem Waschen des 
Zelltrifugates mit  kaltem Alkohol bzw. Nther (Farbstoff- 
ausl/Ssung), sowie durch Behandlung mit  Diastase (Ent- 
ferllung der Stgrke) und weiterem Absptilen mit  Wasser 
ebenfalls rein gewonnen. Bestimmung yon N ~5 in diesen 
Eiweigfraktionen erfolgte massenspektrographisch oder 
mit  GmC, E~-MOLLER-ZShlrohr. - -  lVlarkierung der EiweiB- 
kgrper dutch N ~5 und C ~4 konnte nu t  nach Beliehtung 
beobachtet werden. Es gelang der Verfn., die Photo- 
synthese mittels Phenylurethan zu hemmen, ohne dabei 
die Atmung zu beeintrgchtigen. ErwartnngsgemgB war 
in diesem Fall der l~inbau der Radioaktivitgt  ill die 
Eiweil3kSrper wesentlich gehemmt, so wie bet Lichtab- 
sehluB. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dab bet 
Beeintr~tchtigung der Photosynthese der Einbau yon C 14 
sowie auch der yon N is in die Chloroplasteneiweil3e in 
gleichenl~MaBe herabgesetzt wird. U n t e r  denselben 13e- 
dingungen war jedoch bet den EiweiBk{Srpern des Cyto- 
plasmas nnr  die Anreicherung yon N 15 verzSgert. N-Ent-  
zug aus-~der~Nghrl/Ssung der Pflanzen h e m m t  den C l~- 
Einbau in ~die EiweiBverbindllngen. Papierchromato- 
graphische;'Analyse der EiweiBhydrolysate hatte gezeigt, 
dab die Radioaktivitgt  vorwiegend in Alanill, Serin und 

Glykokoll angehguit wird. - -  Alle diese t3eobachtungen 
sprechen ftir eine mehr direkte Teilnahme der Photo- 
syntheseprozesse im Eiweil3aufbau als bisher angenommen 
wurde. G. L.  Farkas  (Budapes t )  oo 

FROHLICH, H ELMUT: Ertragssteigerung der Gurke durch W~irme- 
behandlung des Saatgutes. Arch. Gartenbau 2, 178--I81 
(i955). 

Schon in einer frtiheren Arbeit des Verf. mi t  den Soften 
,,Sensation" und Ddikatess" wurde durch verschiedene 
Varianten der W~rmebehandlung die Keim~higkei t  des 
Saatgutes yon 76 auf 9o--96% erNSht, wobei die be- 
handelten Versuchsgruppen auch etwas frtiher geerntet 
werden konnten, lgine Luftbewegung wghrend der Er- 
hitzung ist notwendig. 1953 wurden folgende Behand- 
lungsvarianten gepriift: I. Unbehandelt ;  2. Saatgut 2 h 
bet 4 o ~  erhitzt; 3. 2 h  bet 6o0C; 4. 2 h  bet 80 ~ 
5. 12 h vorgequollen, dann 2 h bet 6o~ erhitzt. Die 
Keimenergie wurde bet 2,3 nnd 5 wesentlich erhSht; bet 4 
gab es erhebliche Seh~tden nnd AUsf~tIle. Die physiolo- 
gischen Begriindungen ftir den Effekt sind noch nicht  
eindeutig geklgrt. I .  GrebenY~ikov (Gatersleben) oo 

GEISSLER, THOMAS: Ein Beitrag zur Frage der NiihrstoYfauf- 
nahme yon Spinat (iber die BRitter. Arch. Gartenbau 2, 311 
bis 318 (I954). 

Durch Auftragen (Bepinseln) verschiedener Nghrstoff- 
15sungen auf Spinatblgtter (Sorte Matador) lieg sich der 
Nachweis erbringen, dab beachtliche Nghrstoffmengen 
tiber die Bl~ttter zur Ertragsbildung verwertet werden 
k6nnen. Stickstoff wurde bet t~tglicher Behandlung mit  
NH~NOa-L6sungen (1--3%) bis zu ioo%, Kali aus KC1- 
Lbsnngen (3%) bis zu 6o% physiologisch ausgewertet. 
]s deudiche F6rderung der Ertragsbildung lieB sich 
ebellfalls bet kombinierter Anwendung yon Stickstoif 
und Kali erzielen. Die Untersuchungsergebnisse stehen 
in Einklang mit  den Erfahrungen, die bet der Verregnung 
yon n~thrstoffhaltigem Wasser in der landwirtschaftlichen 
ulld gartenbaulichen Praxis gesammelt wurden. 

G. M .  H o / / m a ~ n  (Aschersleben) oo 


