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Tiefgefrorene Erbsen ver~ndern ihren Saccharose~ 
gehalt auch bei Lagerung yon mehr als einemJahr nieht. 
Die Enzyme sind durch das Blanchieren abgetStet, 
so dab die Ursachen ftir eine Ver~nderung fehlen. 

Dieses Ergebnis zeigt, dab der Z~chter das Tief- 
gefrieren zur Konservierung der Friichte ftir eine 
sp~tere chemische Untersnchung nur dann anwenden 
kann, wenn es sich bei den geplanten Untersuchungen 
nicht um die Beurteilung der Saccharose handelt. 
WiI1 er Beeren yon Zuchtmaterial fiber l~ingere Zeit- 
r~iume konservieren, so ist eine AbtStnng der En- 
zyme notwendig. 

Far die Tiefgefrierindustrie ist dieses Ergebnis 
insofern yon Bedeutung, als bei Tiefgefrierlagerung 
von Frachten mit einem Abbau der Saccharose ge- 
rechnet werden muB. 

Bei der Untersuchung einer groBen Zahl yon Erd- 
beerklonen, die t~ber ein Dreivierteljahr gelagert 
worden waren, zeigte es sich, dab die Beeren der 
einzelnen Klone die Saccharose unterschiedlich schnell 
abbauen. Es gibt Klone, die auch nach langer Lage- 
rung noch einen hohen Saccharosegehalt besitzen 
(s. Abb. I). 

Die Abb. 2 zeigt die papierchromatographische 
Untersuchung der Erdbeersorten SENGA 29, SENGA 
54 und SENGA SENGANA. Beeren der Sorten 
SENGA 29, SENGA 54 zeigen nach einjfihriger Lage- 
rung keine Saccharose mehr im Papierchromato- 
gramm. Bei den Beeren der Sorte SENGA SENGANA 
ist noch ein Teil Saccharose vorhanden (Abb. 2 d u. e). 

Es wird zu kl~ren sein, ob es zweckm~tBig ist, fiir 
das Tiefgefrieren Erdbeeren zu ztichten, die auch 
bei langer Lagerung die Saccharose nicht abbauen. 
In diesem Fall kSnnte der Ztichter eine Auslese nur in 
der Weise durchfiihren, dab er die Prtifung nach ein- 
j~ihriger Tiefgefrierlagerung vornimmt und dann die- 

jenigen Klbrie ausliest, deren Frfichte den h6chsten 
Saccharosegehalt aufweisen. 

L i t e r a t u r  

I. JOrDAn, C~R., F. KoR~ u. R. v. SENGBOSCH: Die 
papierchroma~ographische ]3estimmung der einzelnen 
S~ure- und Zuckerarten als Grulldlage ftir die Auslese auf 
Wohlgeschmack bei Obst, Beerenobst und Gemiise. Der 
Zfichter 27, H. 2 (1957). - -  2. KOEHLER, D. : Zur Qualit~ts- 
auslese bei Erdbeeren. Der Zfichter 24, H. IO (1954). 
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Abb. i. Zucker-Papierchromatogramme yon Erdbeerklonen. 
a), b), c), e) Klone fast ohne Saccharose nach einjghriger Lagerung; 
d) ein Klon, der nach einj~hrJger Lagerung noch v~el Saecharose enth~lt. 
f) Kontrolle mit  reinen ZuekerlSsungen. 
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Abb. 2. Zucker-Papierchromatogramme yon Erdbeersorten. 

A SENGA 29, B SENGA 54, C SENGA SENGANA 

a) Frisehe Beeren; 
b) Beeren 14 Tage bei tieien Temperaturen (--15 ~ his --20 ~ C) 

geIagert, schnell aufgetaut; 
c) Beeren 14 Tage bei tiefen Temperaturen (-- i5 ~ his --2o ~ C) 

gelagert, langsam aufgetaut; 
d) Beeren ein Jahr lang bei tiefen Temperaturen ( - - i5  ~ bis --2o ~ C) 

gelagert, schnelI aufgetaut; 
e) Beeren ein ~lahr lang bei tiefen Temperaturen (--15 ~ bis --20 ~ C) 

ge]agert, langsam anfgetaut; 
f) Kontrolle mit  reinei~ ZuekerlSsungen. 

B UCHBESPRE C H U N  GEN 
AUGSTEN, Helmut: Fermentaktivitit und Atmung bei $ommer- 
gerste nach K~iltebehandlung des Saatgutes. Ber l in  : Akademie- 
Verlag 1956. 87 S., 18 Abb., 8 Tab. ]3rosch. DM 8,50. 

Die Literatur fiber stoffwechselphysiologische Ver- 
~nderungen im Allschlug an eine K~ltebehandlung in 
dutch ]3efeuehtung aktivierten Getreidekaryopsen ulld 
den daraus erwachsenen Pflanzen erf/ihrt durch die vor- 
liegende Schrift eine umfassende Bereicherung. Die 
Aktivif~t versehiedener Fermente (Amylase, Katalase, 
Phosphatase und Suecinodehydrase), der Zuckergehalt und 
die Atmullgsintensit~ wurden bei der Sommergerstensorte 
HAISA nach vorangegangener 15- und 30 t/tgiger K/ilte- 

behandlung bei +2 bis +4~ und begrenzter Wasser- 
zufuhr in allen Entwicklungsstadien yon der Keimung bis 
zur Reife untersucht. 

Die in jarowisierten Karyopsen ablaufenden bioche- 
mischen Ver~Lnderullgen werden im einzelnen dargestellt, 
darfiber hinaus auch die bei einer Rticktrocknung und 
Lagerung sich eillstellellden Stoffwechselvorg/inge. Als 
Bezugsbasis dienten in diesen Versuchsseriei1 unbehall- 
delte trockene Karyopsen. K~Lltewirkung und reine 
Keimungseffekte konnten auf diese Weise nicht getrenllt 
werden. W'enn man dem Vf. auch zustimmell mu13, dab 
:bei solcllen Versuchen eine echte Kontrolle kaum zu er- 
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halten ist, so so!lte dies nach Meinung des tLef. doch nicht 
dazu fiihren, auf eine iKontrolle iJberhaup~ zu verzichten. 

Die Untersuchungen an  Keimpflanzen u n d  ~lteren 
Pflanzenstadien wurden mit  unjarowisierten Kontrollen 
Ms Vergleich durchgeffihrt. Die Entwicklung der behan- 
delten und unbehandelten Pflanzen verlief jedoeh nicht 
ganz gleichm~Big. Die anfgetretenen Entwicklungsunter- 
schiede glichen sich wieder aus oder bIieben bis zur Reife 
sichtbar. Durch Vorkeimung oder frfihere Aussaat der 
Kontrollen h'~ttten wahrscheinlich solche Differenzen ver- 
mieden werden k6nnen; denn dab es sich dabei um echte, 
jarowisationsbe:dingte Entwicklungsunterschiede gehan- 
delt hat, ist sehr unwahrscheinlich und wird vom Vf. 
auch nicht zur Erklgrung herangezogen. In diesem Zu- 
sammenhange muB afich darauf hingewiesen werden, dab 
genaue Angaben fiber Unterschiede zwischen den beiden 
Versuchsvarianten im Aufgang, Jihrenschieben nnd d e r  
IReife sehr wertvoll gewesen w~tren, leider aber fehlen. 

Die obengenannten StoffwechselvorgSnge verliefen 
in den behandelten Pflanzen im Vergleieh zu den i~on- 
trollen sehr unterschiedlich, wobei in vielen F~llen in der 
Li teratur  bereits vorhandene Angaben best~tigt werden 
konnten. Die Einzelergebnisse k6nnen nicht kurz zu- 
sammengefal3t dargestellt werden, da z.T. die behandelten, 
z. T. abet  auch die unbehandelten Pflanzen h6here Ak- 
t ivi t~ten (bzw. Gehalte) aufwiesen. Im Laufe der Ent-  
wicklung kam es auch zu Oberschneidungen. Ver~Lnderte 
Umweltbedingungen wirkten modifizierend. Es muB 
deshalb auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Die Er- 
gebnisse werden eingehend diskutiert und dabei der Ver- 
such gemacht, die prim~ren KSItewirkungen, die m6g- 
licherweise mit  dem Jarowisationsprozel3 im Zusammen- 
hang stehen k6nnten, herauszuseh~len. Die Begriffe 
I ( g l t e b ' e h a n d l u n g ,  J a r o w i s a t i o n  und V e r n a l i s a -  
t i o n werden im bunten Wechsel gebraucht, z.T. innerhalb 
eines Satzes (S. 57: . . . .  nach der Vernalisation auf die 
Jarowisat ionseffekte . .  ") was auf manchen Leser stSrend 
wirken mag. SchlieBlich kann die Wahl des Versuehs- 
objektes nicht als ganz gliicklich angesehen werden, da 
die Sorte H a i s a ,  wenfi fiberha~pt, ani eine Jarowisation 
doch nur sehr schwach mi t  einer echten Entwicklungs- 
beschleunlgung reagiert. Das Fehlen diesbeziiglicher 
Vergleichsversuche muB in diesem Zusammenhange 
ebenfalls bedauer• werden. Start  H a i s a  h~tte eine Form. 
Verwendung finden k6nnen, die einen deutlieheren 
JarowisationseinfluB erkennen l~il3t und trotzdem sehr 
leicht in fortgeschrittene Entwicklungsstadien gebracht 
werden kann. Solche Formen sind bei der Oerste vor- 
handen. Schmalz (Halle) 

Fortschritte der Zoologie. Neue Folge, Bd. 10. Herausgegeben 
yon Max Hartmann. Stuttgart:  Gustav Fischer 1956. 598 S., 
45 Abb., 2 Tab. Geb. DM 55,--.  

Der IO. Band der , ,Fortschritte der Zoologie" bringt 
in der gleichen Form wie seine Vorggnger der ,,Neuen 
Folge" Zusammenfassungen einzelner Teilgebiete der 
Zoologie aus den letzten Jahren. Die Stoffauf te i lung 
entspricht dabei im wesentlichen der frfiherer B~Lnde. 

Der erste Hauptabschni t t  ,,Morphologie" enth~Llt nur 
den Beitrag ,,Morphologie und Entwicklungsgeschichte 
der Protozoen" (GRILL), w~Lhrend bez/iglich der Beitr~ge 
,,Cytologie und Histologie", ,,Morphologie und Entwick- 
lungsgeschichte der Wirbellosen", Morphologie, Histo- 
logie und Entwicklungsgeschichte der Articulaten, ,,Mor- 
phologie der Wirbelt iere" und ,,Vergleichende Ent-  
wicklungsgeschichte der Wirbelt iere" wie schon frtiher 
fiir manche Kapitel  auf sp~Ltere B~Lnde verwiesen wird. 
In  dem folgenden Hauptabschni t t  , ,Systemlehre nnd 
Stammesgeschichte der Tiere" stell~ die Arbeit  yon KL. 
Gi~N~Ea ,,Systema~ik nnd Siammesgesehiehte der Tiere 
1939--1953" mit  246 Seiten (bet 598 Seiten Gesamtnm- 
fang[) nicht nur raumm~LBig den umfassendsten Beitrag 
des ganzen Bandes dar. Es wird hier sowohl auf die 
grundlegenden Fragen der Taxonomie wie beispielsweise 
das Verh~ltnis Systematik-Phylogenie Ms auch auf die 
wesentlichsten Einzelfragen innerhalb der verschiedenen 
Tiergruppen eingegangen. Auch das ausffihrliche Lite- 
raturverzeichnis kennzeichnet die Grfindlichkeit und den 
Umfang dieser Zusammenstellung. 

Der 3. Hauptabschni t t  ,,Vergleichende..Physiologie des 
Stoff- und Energiewechsels" enth~lt Ubersichten fol- 
gender Gebiete: ,,Physik und Chemie der Zelle" 

(FRIEDRICH-FREKSA) , , ,Hormone" (GIERSBERG) ; Muskel- 
physiologie. Die Wirkung yon Adenosintriphosphat auf 
die kontraktilen Proteine und die Kontrakt ion yon 
Muskeln und Zellen" (H. H. WEBER) und ,,Zentral- 
nervensysfiem" (E. v. HOLST). Ein sehr breiter Raum 
wird den Ausfiihrungen yon Geschleehflsbestimmung und 
Befruchtung mit  3 getrennten Beitr~gen einger~umt 
AuGerdem enth~lt dieser ,,Physiologie des Formwech- 
sels" betitelte 4. t tauptabschni t t  noch die Ubersicht fiber 
die ,,Entwicklungsphysiologie der Wirbelt iere" (C. v. 
WOELLWART~). 

Die einzelnen Beitr/ige unterscheiden sich in der Form. �9 
Tells streben sie eine allgemeine Ubersicht an, anderer- 
seits werden nur solche Einzelthemen erSrterfi, die ein 
abgerundetes Bild zulassen, oder abet es handelt sich 
m e h r  oder weniger um eine Art  referatenmaGiger Zu- 
sammenstellungen yon Einzeltatsachen. Mit der zuerst 
genannten Handhabung ist verst~ndlicherweise yon vorn- 
herein eine subj ektive Bewertung und Auswahl verbunden, 
was fiir Faehgenossen oder ftir Fernerstehende yon  unter- 
schiedlichem Wert  sein diirfte. Die verschiedenen Arten 
in der Abfassung mit  ihren Vor- und Nachteilen sind auch 
in dem vorliegenden Band der , ,Fortschrit te" vertreten. 

�9 Unabh~Lngig davon kSnnte dieser Reihe eine noch gr6Bere 
Anerkennung gezollt werden, wenn inzwischen wieder eine 
gewisse Regelm~LBigkeit im Erscheinen der Bgnde und eine 
gleichm/iBigere Beriicksichtigung der Teilgebiete in ihnen 
erreicht worden w~ren. M. Gersch (Jena) 

Eerste Jaarboekje van de Stichting Nederlands Graan-Centrum 1956. 
Wageningen 1956. 132 S. 

Die bekannte hollgndische Stiftung Cocobro ist im Laufe 
des Jahres in eine Stiftung Graan-Centrum umgewandelt 
worden, weft es sich als notwendig erwiesen hatte, die Be- 
strebungen zur Koordination von Forschung und Praxis 
nicht nut  auf Brotgetreide - -  Weizen und Roggen - -  zu 
beschr~Lnken, sondern auch auf alle Futtergetreide-Arten 
zu erweitern. 

Das vortiegendeJahrbuch enthgtt Beitr~Lge yon S. Broek- 
huizen, W. H. van  Dobben, J. A. J. Veenenbos, G: Dan- 
tuma, M. S. H. Khalil, H. H. Garrelds nnd E. K. Meppe- 
link. Es bringt Erhebungen und Untersuchungen fiber die 
Arten und Sorten des Getreides, Ertrag und Witterung, 
Gelbrostbefall und die Backqualit~t der E r n t e  !955- Er- 
w~hnt set auch die Katalogisierung der 1956 laufenden 
Forschungsarbeiten im Rahmen eines ,, lO- J ahres-Planes." 

A l/red Lein (Schnega/Hann.) 

dahrbuch 1955 der Bundesanstalt fiJr Pflanzenba. und Samen- 
prlifung in Wien mi t  Beilage: Zusammenfassung 1955 mehr- 
j~ihriger Versuchsergebnisse. Herausgeber: Hochschule fiir 
Bodenkultur gemeinsam mit  dem Bundesministerium fiir 
Land- und Forstwirtschaft  in Wien. Wien: Georg 
Fromme & Co., 7. Sonderheft, Sept.  1956. 184 S. Bro- 
schiert S. 52.--.  

In I6 Einzelbeitrggen dieses siebenten Jahrbuches wird 
fiber die T~ttigkeit der einzelnen Abteilungen der Bundes- 
anstalt  ftir Pflanzenbau und Samenprfifung in Wien 
(Direktor Dipl.-Ing. 1R. BAUER) und fiber Ergebnisse yon 
speziellen Arbeiten berichtet. 

GERM bringt Ausziige aus einer Arbeit von JANDA fiber 
den 6rtlichen VerIauf des Absterbens yon Samen. Nach 
Untersuchungen yon I~IETaEIBER wird der Feldaufgang 
yon Mats wesentlich vermindert,  wenn ein an sich hoch- 
keimf~higes IKorn e i n e  nekrotische Aleuronschichte auf- 
weist. Von Z~SLAVS~Y liegt eine Arbeit vor fiber die An- 
wendung der PmssoNschen Verteilung bet der B e s a ~ -  
best immung yon Samen. N~ETSC~ setzt die botanischen 
Sortenbeschreibungen mit  5 Kartoffet- und 5 Hafer- 
sortell fort. Weitere Arbeiten befassen sich mit  pflanzen- 
baulichen Fragen. So berichtet M~INx tiber Winterhgrte-  
priifungen bei Winterweizen in Vegetationskgsten und 
Feldversuchen in schneereicher Lage. In Saatst~rken- 
versuchen mit  Winterweizen waren nach ZWEIFL~R im 
~bergangsgebiet  mittlere Aussaatmengen, abet io his 
2o kg niedriger als im Troekengebiet, am gfinstigsten. 
Nach 5j~hrigen IRoggenprfifungen wurden dutch ver- 
schiedene Saatstgrken nut sehr geringe ErtragsaussChl~tge 
erzielt, enge IReihen waren gegeniiber 2o cm weiten 
gfinstiger. ZsoLmos berichtet fiber die Prtifung 6ster- 
reichischer, amerikanischer, ungarischer, jugoslawischer 
und holl~Lndischer lVfaissorten. Die ungarischen und 
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amerikanischen I-Iybriden schnitten im Kornertrag am 
bes ten  ab. ~ Die ftir 5sterreichische Verhgltnisse am 
besten geeigneten holl/~ndischeii Kartoffelsorten wiirden 
in 9j/ihriger, Prtifung ermittelt  (D~M~L). Die gleiche Ver- 
Iasserin beriehtet tiber die internationale Speisewert- 
prtifung yon Kartoffeln Jm Februar 1956 in Dfiren (Rhein- 
land). In  einer Sortenstudie bei Futterrtiben zeigt GRA~ 
Beziehungen zwischen Ertragsleistuiigen und Cercospora- 
anf~llig!~eit a u i  Untersuehiingen yon PAMM~R hat ten  
Verbreitung, Anbaufragen und Nutzung der Liizerne zum 
Thema. Nach den Wetterbeobachtnngen 1955 an den 
Versuchsstellen ist noch die S0rtenliste nach dem Stande 
yore I. 7' 1956 und eiii Zuchtst~tteiiverzeichnis angeftihrt. 

Die 13eilage , , Z u s a m m e n f a s s u n g  1955 m e h r ,  
j / i h r i g e r  V e r s u c h s e r g e b n i s s e "  enth/ilt die relativen 
Leistungen yon Sortenprtifungen bet Getreide, Mats, Kar- 
toffeln, 1Rtiben und Luzerne. A. Banneick (Halle) 

MANNER, ROLF: Studies on seed-setting and seed yield in oil flax. 
(Meddelande frgn Gullgkers VgxtfSrgdlingsanstalt, Ham- 
menhSg, Nr. 12.) HammenhSg (Schweden) 1956. 139 S., 
7 Abb., 84 Tab. 

Obwohl der Leinanbau in ganz Nordeuropa in der 
Nachkriegszeit wieder stark zur, tickgegangen ist, ftihrte 
der Verf. seine ausgedehiiten Untersuchungen tiber Sa- 
menansatz und Samenertrag bet Otlein wetter nnd legt 
hier das Ergebnis vor. Der Autor m6chte damit gtinstigere 
Bedingungen ftir eiii etwaiges erneutes Interesse am Lein- 
anbau in diesen Gebieten" schaffen. AiiBerdem hat  sich 
dort der 011ein als besonders gute Deckfrucht fiir langsam 
wachsende Futtergrgser erwiesen. An Elterii und Nach- 
kommensehaften einer Reihe von Kreuzungen wurden 
sorgf~ltig zahlreiehe Messungen lind Beobachtungen an- 
gestellt. Als Eltern dienten j eweils mehrere Linien 
argentiiiischer; dgnischer und schwedischer 011einsorten. 
Zuerst werden Untersuchungsergebnisse tiber die intra- 
individuelle Variabilit/ir der Samenentwicklung und des 
Samenansatzes wiedergegeben. Im n~chsten Kapitel sind 
die Resultate vieler Experimente zusammengefagt, die 
sieh mit  dem EinfluB yon Umweltbedingungeii befassen: 
Aussaatzeit und -menge, Reihenabstand, Bew~sserung 
und  Dfingung (einschl. Spurenelemente). Der wichtigste 
Teil d e r  Arbeit besch~ftigt sieh mit  der genetiseheii 
Variation yon Samenansatz und -ertrag. ]3esonders be- 
rfieksichtigt sind alle Daten, die auf Heterosiseffekte lind 
die unterschiedliche combining ability der verwendeten 
Linien hinweisen. Der Autor meillt abschlieBend, dab 
rein theoretisch z w a r  groBe M6glichkeiten ftir hete- 
rotisch bedingte Ertragssteigerungen beim Lein bestehen, 
ftir die praktische Anwendung aber noch zahlreiche 
Schwierigkeiten zu erwarten sin& Beztiglich der vielen 
Einzelergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. 
Die Verarbeitung umfangreicher Literatur (390 Titel) 
macht  das ]3tichleiii besonders wertvoI1. Eine beigeftigte 
Liste enthglt ]3erichtigungen Itir eine Anzahl mehr oder 
minder sinnentstellender Druckfehler. 

F. Scholz (Gatersleben) 

,Der Obstbau" y o n  P ro fesso r  Dr GERHARD FRIEDRIOH, 
Halle, Direktor des Inst i tutes Iiir Gartenbau Dresden- 
Pillnitz der Deutschen Akademie der Landwirtschafts- 
wissenschaften zu Berlin m i t  Beitr~tgen yon Prof. Dr. 
E. HOFFMANN, Halle, Dr. H. KRUMMEL, Marquardt, Dr. 
W.-D. NAUMANN, Dresden-Pillnitz, H. PETZOLD, Leipzig, 
M. REIOHEL, Halle und W. REPKEt, Halle. Radebeul: 
Neumann-Verlag,  1956. 736Seiten mit  7 ~ Iarbigen 
Tafeln IIIld 346 ]3ildern und Strichzeichnungen. i. Auf- 
lage. DM 32,--. 

Der in den letzten Jahrzehnten erfolgte stere Anstieg 
der Qualit~Ltsansprtiche .der Obstverbraucher leitete im 

�9 deutschen Obstbau eine wesentliche Umstellung eiii: an 
die Stelle des bisher fast ausschlieBlieh betriebenen 
e x t e n s iv  e I10bstanbaues mit  seinen vielfach traditionell 
bedingten veralteten Anbaumethoden tr i t t  der mit  alien 
neuzeitlichen Mitteln der Technik arbeitende I n t e n s i v -  
obstbau. Die groBe Ffille neuer Erkenntnisse der obst- 
baiilichen Wissenschaft und die Anwendung der neuesten 
Erfahrungen der Praxis erm6glichen es, den Obstbau der 
Zukunft  wesentlich e r t r a g s - u n d  bestandssicherer zu 
gestalten. Diese beiden Voraussetzungen des Anbauer- 
folges sind in dem vorliegeiiden Werk in gliicklicher Weise 
zusammengetragen, grfindlich erlgutert und praxisnah 
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ausgewei te t .  Den  Studenten und Fachschtilern de r  
Landwirtschaft und des Gartenbaues, die die zuktinftig 
Ifihrende Betriebsform in ihrer Arbeit werden vertreten 
und spgter verantwortlich zur Geltung bringen mtissen, 
gibt die Zusammenfassung des Wissensstoffes in gleicher 
Weise wie dem obstbauliehen Praktiker das Rtistzeug ftir 
eine erfolgreiche Arbeit. 

Es ist eine Besonderheit des Werkes IIIId ein besoiideres 
Verdienst des Veriassersund seines Autoren-Kollektivs, 
dab a l le  Zusammenh~nge eines Intensivobstbaues 
geschlossen aufgezeigt werden, dab darfiber hinaus dar- 
gelegt wird, wie der althergebrachte Obstbau er~olgvoll 
zum Obstbau der Zukunft  umgestaltet werden kann, und 
dab dem Leser - -  auch dem ohne besondere Vorkennt- 
nisse - -  ein umfassendes und tiefgrundiges Wissen, das 
auf den physiologischen Vorg~ngen des Lebewesens Obst- 
baum IuBt, vermittelt  wird. 

Morphologische und stoffwechselphysiologische Dar- 
legungen in pr/ignanter Form sind d ie  Grundlagen ftir 
die praktischen Kapitet.fiber die Obstunterlagen, die An- 
zucht der ObstgehSlze, die Zwisehenveredlungen - -  
Weehselbeziehungen zwischeii Unterlagen, Stammbildner 
und Edelsorte ~ und dem BaumsChnitt. S tandor t f ragen 
und MaBnahmen der Frostschadensverhfitung schliegen 
sich h ier  an.- Die Obsts0rtenkunde ist mit  den farbigen 
Bildtafeln besonders einpr/igsam, zumal sie in Erg/inzung 
zu frtiheren ghnl ichen-Dars•  ftir jede einzelne 
beschriebene Sorte-Marktwert und Lagerf~higkeit sowohl 
ftir Normallagerung als auch Ktihllagerung einschliegt 
und eine den heutigen Verhgltnissen entsprechende ab- 
schlieBende So rtenbenrteilung g i b t .  Die Behaiidlung der 
Befruchtungsbiologie, diirch deren Unkenntnis  manchem 
Aiibauer bisher MiBerfolge im Obstanbau erwachsen 
sind, leitet zur Anbauplanung und zur Teclinik der Pflan- 
zung selbst tiber. Bodenpflege, Bodenbedeckung, Unter- 
kulturen im Obstbau und Bodellmiidigkeit werden ebenso 
wie Obstbanmdtingung lind Bew~sserung im ObStbau 
dargestellt., iAiich der Selbstversbrgerobstbau in Siedler- 
und KIeing~rten findet se ine  Erlguterung. Umfasseiid 
wird der Komplex der Fruehtpflege - -  Ernte, Sortierung, 
Verpackung und Versand - -  und die Obstlagerung 
behandelt. Dem Pflanzenschutz ist ~durch besondere 
Tabellen zur Bestimmung voii Sch/idlingen lind Krank- 
heiten ein breiter 1Raiim gegeben. AbschlieBend werden 
Betriebseinriehtuiig u n d  t3etriebsffihrung behandelt, 
wobei den t3ewirtsehaftungs- und Anbauformen im Obst- 
bau Bedeutung gegeben wird. Im besonderen werden die 
Fragen der B etriebsorganisation als Wesentliche Vor- 
aussetzung ftir einen m6glichst risikofreien Betriebs- 
erfolg dargestellt. 

Das dem Werk angeftigte Literaturverzeichnis stellt 
bet seinem Umfang die zahlreichen Literaturhinweise 
nicht insgesamt, sondern weitestgehend auf die einzelnen 
Kapitel aufgegliedert zusammen; hierdurch ist es dem 
Leser, der Literaturstudien weiter betreiben will, mSglich 
gemacht, sich rasch und griindlich zu orientieren. 

F. P. Zahn (Dresden-Pillnitz) 

Der GrUne Plan. 1. Griiner Bericht 1956. Herausgegeben im Auf- 
trage des Bundesministeriums fllr Ernihrung, Landwirtschaft und 
Forsten. B0nn-Miinchen-Wien : Bayerischer Landwirt- 
schaftsverlag G m b H .  1956, 323 S., 2 ganzseit. P0rtrgt- 
aufn., zahlr. Tab., I mehrfarbige Obersichtsk. Gebunden 
DM 15,--. 

Das Landwirtschaftsgesetz yore 5. September 1955 
hat  in seinem w 4 der Bundesregierung die Pflieht aufer- 
legt, bis zum 152 Februar eines jeden Jahres dem ]3undes- 
tag und Bundesrat einen Bericht tiber die Lage der Land- 
wirtschaft vorzulegen, Das ist erstmalig - -  wie gleichfalls 
ausdrticklieh im Oesetz vorgesehen - -  zum 15. Februar 
I956 gescheheii. Die in diesem Zusammenhang zur Ver- 
besserung der Ertragslage der Landwirtschaft beschlos- 
senen MaBnahmen siiid als ,,Grtiner Plan" schon ein Be- 
griff gewordem 

Das Bundesministerium ftir Ern~hrung, Landwirtsclaaft 
und Forsten hat  in einem am Jahresende I956 im Baye- 
rischen Landwfftschaftsverlag erschienenen Dokumenten- 
band die Gesamtheit aller dazugeh6rigen Unterlagen unter 
dem Titel ,,Der Grfine Plan - -  I. Grfiner Bericht  1956" 
ver6ffentlicht Einem Geleitwort des ]3undesernghrungs- 
ministers Iolgt der Wortlaut  des eingangs genannten Ge- 
setzes sowie eine Einftihrung in den gesamten Fragen- 
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komplex yon Dr. C. PUVOGEL vom IFO-Ins t i tu t  ffir Wir~- 
schaitsforsehung ill Mfinchen. Der eigentliehe Bericht 
fiber die Lage der Landwirtschaft stellt zuerst deren Er- 
zeugungsgrundlagen sowie ihre Stellung und Bedeutung 
in der Volkswirtschait dar, nm danll ausfiihrlich auf ihre 
Lage einzugehe.n. Geben die in den Text eingeffigten 
tabellarisehen Ubersichten ein vollst/~ndiges, aufschluB- 
reiehes Bild fiber alle einschl~igigen betriebs- und agrar- 
wirtsehaftlichen Fragen aus der Entwicklung der Land- 
wirtschaft seit 195o - -  wobei die Vergleichszahlen fiir 
die Vorkriegszeit nicht fehlen - - ,  so lassen ansehlieBend 
landesm~iBig gegliederte Tabellen auI 96 Seiten die Ans- 
wertung der in 6 ooo Betrieben gewonnenen Buchfiihrungs- 
unterl.agen aus den Jahren 1953/54 und 1954/55 erkennen. 
Eine Ubersicht fiber die in den USA und in einer Reihe 
westeurop/iischer L/inder ergriffenen MaBnahmen zur 
Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens ist 
willkommenes Vergleichsmaterial ffir die Darstellung der 
yon der Bundesregierung zur Verbesserung der Ertrags- 
tage getroffenen MaBnahmen. Sie bezweckell die Ver- 
minderung der Betriebsausgaben (Portfall der Umsatz- 
steuer), produktivere Gestaltung der Erzeugungs- und 
Absatzmethoden (Ausbau yon Wirtschaftswegen), Ver- 
besserung der Agrarstruktur (Flurbereinigung), Ver- 
besserung der landwirtschaftlichen Arbeits- und Lebens- 
verh~iltnisse und Selbsthilfe durch Ausbildung und Be- 
ratung. Auszfige aus der 13 o. und 13 i. Sitzung des Bundes- 
rages am 23. und 24.Februari  956, Richtlinien ifir die Durch- 
ffihrung des ,,Griinen Planes" sowie eine Aufschlfisselung 
der yon Bund und L~ndern bereitgestellten Mittel in HI6he 
yon 1.o49 Mill. DM runden den sorgfiiltig zusammenge- 
stellten Doknmentenband ab. 

Wet sich in Wirtschaft und Verwaltung, in Praxis und 
�9 Lehre fiber aktuelle agrarwirtschaitliche Fragen unter-  
richtell will, wird bei der Materialsuche das Buch mit  Ge- 
winn zur Hand nehmen. Er wird auch mit  Genug tuung  
feststellen, dab - -  nach den Worten des Bundesministers 
LOBKR - -  die vorgesehenen MaBnahmen keine ,,Glas- 
glockenhilfe" sein wollen, ,,die vor Gefahren bewahrt und 
damit  auch die Verantwortung und Selbst~indigkeit des 
einzelnen mindert",  sondern ani  die St/irkung des Selbst- 
vertrauens und der Bereitschaft zur Setbstvera;atwortung 
hinzielen i Gru~ewald (Halle) 

RUHLAND,WILHELM: Handbuch der Pflanzenphysiologie: Bd.II .  
Allgemeine Physiologie der Pflanzenzelle (redigiert yon 
H. J. BOG~N und H. ULLRICH). Berlin/G6ttingen/Heidel- 
berg: Springer 1956. ~o72 S., 2o 5 Abb., 69 Tab. Geb. 
DM ~98,--. 

Der erste Band dieses Handbuehes befaBt sich mit  der 
Morphologie der Pflanzenzelle und der Struktur  und 
Physiologie ihrer Organellen, sowie den genetischen 
Grundlagen. Auibauend auI diesen Darstellungen ver- 
mit tel t  der vorliegende zweite Band die physikalischen 
und chemisch-physikalischen Grundlagen der Zellphysio- 
logie in einer Vollst~indigkeit und Griindlichkeit, wie sie 
bisher noch nicht im Zusammenhang dargestellt worden 
sind. Die bei der starken Stoffaufgliederung und an- 
gesichts des Bestrebens, jeden Band in sieh geschlossell 
zu ges.t.alten, unvermeidlich scheinenden und zu erwarten- 
den Uberschneidungen in der Darstellung einzelner 
Themen sind recht gering. 

Auf einige einffihrende Abschnit~e, in denen die Ter- 
mini  Turgordruck, Wanddruck, osmotiseher Druck, 
Diffusionsdruckdefizit (=  Saugkraft) u. a. gegen Syn- 
onyme abgegrenzt werden und aui sprachliche Ver- 
wirrungen hingewiesen wird, folgen Kapitel, in denen die 
einzelnen GrSBen eingehend behandelt  werden: Plasmo- 
lyse und Deplasmolyse (E. S r ~ D ~ L ~ N ) ,  Permeabilitiit, 
osmotiseher und nicht-diosmotischer Stoffaustausch (H.J. 
BOGEN). Zur ql lanti tat iven Erfassung u n d  mathema- 
�9 • Interpretat ion der u der Diffusion 
(D. C. SPANNER) und Permeabilit/it (E. STADELMANN, 
~2~. COLLANDER) werden in den folgenden Abschnitten die 
theoretisehen Grundlagen und MeBmethoden gegeben. 
Weiterhin werden Fragen der Aufnahme yon Anelektro- 
lyten nnter  ausffihrlicher Wiedergabe der Versuehe, die 
zu den. klassischen Permeabilitiitstheorien ftihrten, 
(H. J. BOG~N), Yon Farbstoffen (H. D~AWE~T), Salzen 
nnd Wasser (P. J. K~MER), der ]3eteiligung der Zell- 
wand an Permeabilitiitsvorg~ingen (L. t3~AUNER), Be- 
ziehungen zwischen Permeabilit~t und Atmung (P. J. 

KRAMER), Stoffaustausch und Temperatur (V. WARrlO- 
VAARA), Stoffaustauseh und Licht (L. BRAUNER), spe- 
zifische Ionen und pH-Effekte (E. EPSTEIN), Stoffauf- 
nahme und innerer pH=Wert (H. DRAWRRr), Abh~ingig- 
keit vom physiologisehen Zustand (E. BONNING), yon 
Objektversehiedenheiten (H. J. BOGEN), Ionenadsorption 
(R. N. ROBE~TSON) und Salzabgabe (R. J. I'IELDRR) be- 
handelt. 

Die mehr yon biochemischen Aspekten geleiteten Dar- 
stellungen werden yon einer kurzen, priignanten Ein- 
ffihrung in die Enzymehemie und -kinetik sowie d~e cyto- 
chemischen Grundlagen eingefiihrt (F. DusPivA). Die 
anschliel3enden Abschnitte befassen sich mit  de r Chemie 
des Zellkerns (G. F. BAHR), der Mitochondrien und Mikro- 
somen (A. MILLE~D), ferner dem Wassergehalt der Zell- 
bestandteile (J. LEvITt), Viskosit~it (M. G. STXLFELT), 
Koordination der Reaktionssysteme (H. J. BOGEN), 
Hitze- und Kalte-(Frost-)resistenz (J. LEVITT). 

Im wesentlichen die Wirkung yon AuBenfaktoren auf 
die Aktivit~it nnd  die Stoffwechselleistungen der Zelle 
behandeln die folgenden Kapitel: Wirkung yon Licht und 
Strahlung (W. SIMONIS), Wirkung yon Ionen (H. FISCHEa), 
Elektrophysiologische Erscheinungen (K. UMRATH), Nar2 
kose und Narkotiea (K. PAECH), die Wirkung giftiger 
Verbindungen (H. B. CiJRRIER) und die resistenzbestim- 
mendell Faktoren in Pflanzenzellen (H. KERN); der Ab- 
schnitt  schlieBt mit  Beitriigen fiber den Aktivit~ts- 
wechsel der Pflanzen, seine Arten und sein Vorkommen, 
die regulierenden Faktoren und endogenen Rhythmen 
(E. BONNING), sowie fiber die beim Altern und Abster- 
ben ablaufenden zellphysiologischen Veriinderungen 
(K. PAECH und F. EBRi~HA~DT). 

Seit langem bekannte Gesetzm~il3igkeiten sind in- 
zwischen physikalisch exakter interpretierL worden und 
erscheinen daher in einem neuen Gewande. Insbesondere 
nach den einleitenden Bemerkungen des Bandheraus- 
gebers, dab wegen Raummangels auf historische Be- 
trachtungen verziehtet wurde, war daher zu beffirchten, 
dab die Entdecker grundlegender Ph~nomene und die 
historische Entwieklung der Problematik zu wenig be- 
rficksichtigt wfirdell und somit spfirbare Lficken zwischen 
den Massischen Vorstellungen und modernen Inter-  
pretationell entstfinden. Beim eingehenden Studium des 
Bandes wird man jedoch eines Besseren belehrt: B.S.  
MEu R: COL~ANDER und H. J. BOGEN vermitteln 
durch Schilderung klassischer Versuche und ~ilterer Vor 
stellungen den n6tigen historischen I-Iintergrund nnd 
stellen die notwendige Verbindung her. Unzweifelhaft 
wird der vorliegende, den Teil I des Handbuches be- 
schlieBende Band in Lehre und Forschung die gleiche 
gfinstige Aufnahme findert wie die beiden vorher er- 
schienenen B~Lllde. Schlegel 

S0HMALFUS$, KARL : Einige systemaUsche Untersuchungen zum �9 
Problem der Bodenfruchtbarkeit. Abhandlungen de r  s~Lchs. 
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Math.-natur- 
wiss. Klasse, Band 45, Heft 5 Berlin: Akademie-Ver- 
lag 1956. 31 S., 7Abb., 17Tab. Brosch. DM3,6o. 

SCHMALFUSS versteht unter Bodenfruehtbarkeit zu- 
niiehst eine Potenz des Bodens, ein opfimales Gedeihen der 
Pflanzen zu erm6gllchen. Bestimmt wird sie dutch die 
physikalische Struktur und den Vorrat an mineralischen 
Pflanzenn~hrstoffen. Speziell setzt sich der Verfasser 
rail der ~'rage auseinander, dab die Pflanzenn~ihrstoffe 
nicht nur in einer bestimmten Menge, sonderll aueh 
zu bestimmten, dem Rhythmus der Pilanzenentwick- 
lung angepaBten Zeiten zur Verffigung stehen mfissen 
und bezeichnet den Stallmist oder eine Leguminosen- 
Griindiingung als idealsten, schwerer l~Sslichen und lang- 
sam wirkenden Stickstoffdfinger. Er fiihrt eine l~eihe voll 
Umsetzungsversuchen mit zu verschiedenen Zeitell ge- 
erntetem Pilanzenmaterial  yon Getreidearten und Legu- 
minosen dureh, die in ein L6ss-Sandgemisch entsprechend 
einer St~irke rol l  4 g C eingebracht wurden. Material 
junger Getreidepflanzell und alas tier Leguminosen mit  
engem C/N Verh~Itnis zersetzt sich wesentliCh schneller, 
so dab es friihzeitig zur Bildung you pflanzenauinehm- 
barem Ammoniak und Nitrat  kommt. Im Qnarzsand er- 
folgen die Umsetzungen schneller als im L6ss. Dem- 
gegeniiber zeigen Materialien mit  weitem C/N Ver- 
h~Itnis langsamere Zersetz..ung und aueh deutlich gerin- 
gere Gesamtkeimzahlen. Uberall kommt es zur Bildung 
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yon echten, dunklen Humusstoffen, besonders bel den 
rnelaninhaltigen Ackerbohnen. Hoeh interessant sind die 
Ausfiihrungell des Verfassers, in denen er.seine Ergebnisse 
zur Charakterisierung der Bodenfruchtbarkeit zusammen- 
faf3t. Ziel der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit liegt 
nicht daxin, dab der t tumusgehalt  vermehrt wird, sondern 
dab eille optimale Dynamik der Zersetzung erreicht 
wird. Bauma~n (Berlin) 

WURMBACH, HERMANN: Lehrbuch tier Zoologic. Band I: AIIge- 
racine Zoologic und {)kologie. Stut tgar t :  GustavFischer. 1957- 
XI + 535 S., 379 Abb. Geb. DM 42,--. 

Wenn seit lallgem ein umfassendes, modernes Lehrbuch 
der Zoologie im dentschen Sprachbereich Iehtte, so lag 
das wohl llur zum Teil all den n n gliicldichen Verhgltllissell 
der letzten Jahrzehllte, sondern vor allem in der immer 
schneller anwachsenden Fiille des zu verarbeitenden Stof- 
fes, deren 13ew~ltigung yon eillem Einzelllen kaum noch 
zu erwarten war, inshesondere welln man die an Umfallg 
und 13edeutung immer mehr zullehmende praktische An- 
wendung zoologisch-biologischer Erkenntnisse in Medizin, 
Land- und Forstwirtschaft usw. bedenkt. Umso mehr ist 
das WerkWuR~BAC~S freudig zu begrfiBen, das - - sowei t  
der vorliegellde erste BBalld ein endgiiltiges Urteil ge- 
starter - -  eine wohlgelungene Syllthese der Grundziige 
a 11 e r zoologisehen Teilgebiete darstellt. Dieses Ziel konnte 
mit  so!chem Erfolg wohl nur  unter  Verzicht auf die 
friiher oft erstrebte lexikalische Vollst~indigkeit der Einzel- 
tatsachen erreicht werden. Stattdessen werden die Grund- 
prinzipien und Probleme an eindrucksvollen 13eispielen 
klar herausgearbeitet, wobei aueh Liieken nnd Unsicher- 
heitell in unseren Kentnissen zum Ausdruck gebracht 
werden. Gegenfiber/ilteren Lehrbfichern ist die eingehende 
13eriicksichtung auch jiingerer Disziplinell wie der Ver- 
haltellslehre und der 0kologie hervorzuheben die aller- 
dings besonders wichtig im Hillblick auf praktische An- 
wendung sind. Ulld diese ganz bewuBte Hinwendung 
auch  zur angewandten Zootogie muB als weiterer be- 
deutellder Vorzug des Buches gelten, weil hier erstmalig 
in einem Zoologie-Lehrbuch der praktische Wert zoo- 
logischer Einsichten zum Ausdruck kommt. Dabei wird 
jeder Dualismus yon sog. ,,reiner" nnd ,,angewandter" 
WissenschMt vermieden, sondern in sehr geschickter 
Form die natiirliche enge Verkniipfung yon zweckfreier 
Forschung mit  den Froblemen des praktischen Lebens 
iiberall da demonstriert, wo ein sinnf~illiger Zusammen- 
hang erwiesen i s t .  

Der vortiegende 13and nmfal3t zull~ichst die allgemeine 
Zoologie and die altgemeine Okologie; der zweite, in Vor- 
bereitung befindliche, soll mit  dem System auch die ver- 

gleiehende-Atlatomie nnd  spezielle Biologie der Tiere ent- 
halten. 

Der ersfie Band gliedert sich naeh eiller kurzen Ein- 
leitung fiber Entstehullg und Grenzen des Lebens in Iol- 
gende Kapitel :die Zelle (3 ~ S.), Elltwicklung (48 S.), Ver- 
erbungslehre (6o S.), Abstammnngslehre (34 S.), Stoff- 
wechselphysiologie (I io S.), Bewegungs- und Reizphysio- 
Iogie (42 S.), das Yerhalten der Tiere (19 S.), C)kotogie 
(153 S.), der auch Abschllitte fiber Naturschutz, biolo- 
gische Sch~idlingsbekgmpfung und Jagd eingefiigt sind. 
Das  iibersichtlich gegliederte Stichwortverzeichnis (25 S.) 
erlaubt rasche Orientierung fiber Einzelfragen. Jedem 
Kapitel ist eine sorgf/iltig gew/ihlte kleine 13ibliographie 
der wesentlichen Schlfisselliteratur vorangestellt, die Iiir 
vertieftes Studium besonders wertvoll ist. Die Abbildungen 
und zahlreichen Schemata sind zu einem groBen Teil Off- 
ginale oder umgezeichnet und durehweg anBerordentlich 
Mar nnd iibersichtlich. Zu ihrem didaktischen Weft  t r i g t  
viel bet, dab die Hinweislinien selbst die VoIlst~indigen Er- 
kl~irungen tragen, so dab umst/indliches Aufsuchen yon 
Abkfirzungen und Indexen in ether Legende entf/illt, ein 
Vorzug, der entspreehendellGrundrissen und Einfiihrungen 
h~ufig mangelt. - -  Eine gewisse Ungleichwertigkeit der 
eillzelnen Abschnitte ist eine natiirliche Folge des Um- 
standes, dab der Verfasser eines , ,Einmann-Lehrbuehes" 
manchen Gebieten n/iher, manehen ferner steht. So er- 
seheint das Kapitel 0kologie weniger gliicklich in Aufbau 
ulld Darstellung wie etwa die physiologisehen, wozu fret- 
lich die noch l~ingst nicht abgeklarte Situation in der 0ko- 
logie selbst viel beitritgt. Gegeniiber solehen Niveaudiffe- 
rellzen besticht abet im ganzen die Geschlossenheit der Dar- 
stellung, die ein Spezialistenkollektiv kaum erreichen kann. 

Die Diktion ist im allgemeinen klar und knapp, oft 
vielleicht etwas zu trivial (,,geschlossene sfii3e Gew~sser") 
und manchmal nicht streng genug (S. 493: ,,In anderen 
Gebieten fibernehmen Pappeln, Ulmen und Nugbitume die 
Aufgabe, die Landschaft zn beleben") oder etwas schief 
(,,Die Vernichtung des Wildkaninchellbestandes wurde 
durch die Allwendung des Virus der Kaninchen-Myxoma- 
rose im Jahre 1952 erzielt" - -  in Wahrheit  infolge Fahr-  
Ktssigkeit v611ig ungewollt und fiir die frallz6sische Wirt- 
schaft yon hohem Schaden! --) .  Auch sind die ange- 
ffihrten 13ek~impfungsverfahren (L6FFLE~S M~iusetyphus 
als praktisch wichtigste Form der t3ek~impfung yon Feld- 
mitusen; keine F.rw~ihnung der Kontaktinsektizide usw.) 
veraltet. Doch mindern solche leicht zu behebenden Un- 
stimmigkeiten den grol3enWert des ]3uehes llicht, das nieht 
n u t  den Studenien der Zoologie, s0ndern alien Interes- 
sierten ans den praktisch-biologischen Bernfskreisen 
w~trmstens empfohlen werden kanll. 

H. J. Mi~Iler (~uedlinburg) 

REFERATE 
G e n e t i k  

BUISHANB, T. J.: The crossing of beans (Pluzseolus ssp.). Das 
Kreuzen yon t3ohllen (Phaseolus ssp.). Veget. Res. Star., 
Alkmaar. Euphytica 5, 41--5 ~ (1956). 

Der Erfolg yon Kreuzungell ist n. a. yon der angewen- 
deten Methode wesentlich abh~ingig. Der Verf. stellte ffinf 
Nfethoden zur 13estgnbung yon 131iiten der Phaseolus 
vulgaris zusammen und bespricht diese an Hand yon 
Abb. eillgehend (Einzelheiten s. Orig.). Der Satz erfolg- 
reicher 13est/iubungen schwankte zwisehen 3o--4o%, bet 
ether Methode, bet der die Narbe 1/inger Kolltakt mit  
dem Pollen behglt, zwischen 7o--8o%. Arts einem zeit- 
Itch gestaffelten 13est/iubungsversuch an unter  G l a s  
stehenden Pflanzen war der grSBte Prozentsatz erfolg- 
reicher 13est/iubungen im Friihjahr (38%), der gerillgste 
im Winter (23%). - -  Ph. dumosus, eine in Mittelamerika 
einheimische Art, war unter niederl/~ndisehen 13edin- 
gungen praktisch steril, wahrscheinlieh infolge des groBeI1 
Feuchtigkeitsgehaltes der Narbe. Sie bliihte auch nur bet 
ziemlich hohell Temperaturen im Kurztag. So konnte sie 
nur  vegetativ dutch je ein Blatt  tragende Stengel- 
abschnitte, die jeweils kurz unter  der Blattachsel ab- 
geschnittell wurden, vermehrtc werden. - -  13el Kreuzungen 
mit  Ph. vulgaris-Sorten waxen diese immer die miit ter-  

lichen Partner;  wurde Ph. dumosus als ~2 benutzt,  schlugen 
die Kreuzungen fehl. Sollst betrug der Prozentsatz je 
nach der _Ph. vulgaris-Sorte 0--38% (Florida Belle- 
Walcheria). Lehmann (Gatersleben) oo 

NYBOM, NILS: Some further experiments on chronic gamma- 
irradiation of plants. (Weitere Versuche znr chronischen 
Gammabestrahlung yon Pflanzen.) 13otaniska Notiser 
lO9, Fasc I, 1956. 

Die 13eobachtullg der unmit telbaren Auswirkung chro- 
ilischer Gammabestrahlung auf  das  vegetative Waehs- 
turn (Wuchsh6he) und die Fruchtbaxkeit verschiedener  
Pflanzenarten ergab sehr starke Unterschiede in der 
Strahlenempfindlichkeit. Flachs zeigte sich um das  
iolaehe bestrahlullgsresistenter als Gerste nnd  um das 
3ofache resistenter als Ackerbohnell. Cytologische Unter- 
suchungen an den genannten Pflanzenarten und anderen 
in der Literatur hitufiger verwendeten Testpflanzen er- 
gaben eine sehr enge 13eziehung zwischen der Strahlen- 
empfindliehkeit ulld der Chromosomengr6Be der betref- 
fenden Pflanzenart (Wurzelspitzenuntersuchungen) .Akute 
Strahlensch~iden scheinen daher eng mit  Chromosomen- 
seh~tden zusammellzuh/ingen. In  Obereinstimmullg da- 
mit  steht die 13eobachtung, daf3 meristematisches Ge- 
webe einer Pflanze yon Strahlensch~iden am stitrksten 


