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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 
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betroffen wird, w/ihrend ausdifferenziertes Gewebe, selbst 
solches mit  hoher Stoffwechselaktivit~it, relativ be- 
strahlungsresistent sein kann. 

Eine Konzentrat ion der Bestrahlung auf die Tages- 
oder Nachtzeit lieB keine anderen Auswirkungen erkennen 
als die gleiche Strahlendosis bei ununterbrochener Be- 
strahlung hervorbrachte. Fischbeck (Weihenstephan) 

NYBOM, NILS: On the differential action of mutagenic agents. 
(I)ber die unterschiedliche Wirkung mutationsauslSsen- 
der Mittel.) Hereditas 42, 211--217 (I956). 

In  mehrj ihr igen Beobaehtungen an bestrahlter Gerste 
lieB sich ein gesichert hSherer Anteil yon ,,Erectoides" 
Mutanten bei Verwendung stark ionisierender Strahlen 
(schnelle Neutronen, e-Strahlen) gegentiber schwach 
ionisierenden Strahlen (y- und R6ntgenstrahlen, schnelle 
Protonen) auffinden. Auch in bezug auf einige andere 
morphologische Mutationen deuten sich Unterschiede 
zwischen den genannten Strahlenarten an. 

Weitere Versuche mit  homozyg0ten Translokations- 
linien sowie weiteren morphologischen and  physio- 
logisehen Mutanten sollten aufzeigen, ob grundsitzliehe 
Unterschiede in der Lebensf~higkeit dureh stark oder 
schwach ionisierende Bestrahlung hervorgerufen werden. 
Verglichen mit dem Kornertrag der Ausgangssorte be- 
standen zwischen den beiden Gruppen keine gesicherten 
Unterschiede. Daraus wird die SchluBfolgerung gezogen, 
dab unter  dem Gesichtspunkt der Lebensfihigkeit  der 
erzeugten Mutationen keine Ursache vorhanden ist, eine 
best immte Strahlenare zu bevorzugen oder zu vermeiden. 
Die Auswahl der Strahlenart  kann nach anderen Gesiehts- 
punkten erfolgen, wie sie durch vorhandene Strahlen- 
quellen oder biologische Wirksamkeit (st/irkeres Auf- 
treten best immter Mutationstypen) gegeben sein k6unen. 

trischbeek r Weihenste1~han) 

Physiologie 

ABEL, BERNHARD: Eine Methode zur Erhaltung yon homozy- 
goten Ghlorophyllmutanten. Naturwissenschaften 42,372--373 
(i955). 

Durch die Bestrahlung yon Vegetationskegeln ha- 
ploider Antirrhi~um ma]us, Sippe 5 o, mit  2ooo 3ooo r 
erhielt Verf. Chlorophylldefekte, die sich durch geeignetes 
Beschneiden der Pflanzen in Seitenzweigen anreichern 
liegen. AnschlieBende Colchicinierung fiihrte zu diploiden 
Sprossen, von denen nach Selbstung vollst indig homo- 
zygote Samen geerntet werden konnten. Diese Methode 
bringt den Vorteil, daB man sehr schnell und ohne Anzucht 
einer Fe homozygo~e Mutanten erh~lt und dab sich auBer- 
dem auch sehr helle Typen heranziehen lassen. Aus dem 
vom Verf. hergesteUten Material werden 2 Mutanten be- 
schrieben, eine ihne l t  der yon KUCKUCK und ScHIetr 
beschriebenen ,,marmorata", die andere der yon Scuzex 
and  S~UBBE beschriebenen Mutante ,,egrediens". 

Michaelis ~Gatersleben) o o 

LINSKENS, HANSFERDINAND: Physiologische Untersuchungen 
der Pollenschlauch-Hemmuagen selbststeriler Petunien. Z. Bot. 
43, 1--44 (1955). 

An den genetisch gut durchuntersuchten I{61ner 
Petunien-Klonen wurden papierchromatographisch die 
chemischen Vers verfolgt, die nach Fremdung 
und Selbstung im Griffelgewebe vor sich gehen. Die Menge 
der Ireien Zucker wird dutch das Hindurchwachsen der 
Pollenschl~uche auf weniger als die H/ilfte reduziert. 
Nach Selbstung ist jedoch der Zuckerverbrauch in den 
durchwachsenen oberen Griffelahschnitten wesentlich 
grSBer als nach Fremdung. Dem entspricht, daB der 
Sauerstoffverbrauch der geselbsteten Griffel etwa Io% 
fiber demjenigen der f remdbest iubten Griffel liegt. - -  
Die elektrophoretische Aufarbeitung der Proteinextrakte 
ergibt in den geselbsteten Griffeln auf Grund der Be- 
st~ubung zwei neue kathodisch wandernde Fraktionen 
(X und Y), wXhrend sich in den fremdbest~ubten Griffeln 
nur eine neue Frakt ion (Z) nachweisen l igt ,  die mit  den 
beiden neuen Proteinfraktionen in den geselbsteten 
Griffeln nicht identisch i s t .  Bei der Hydrolyse dieser 
Proteinfraktionen treten grSBere Mengen Dextrose und 
Fructose auf; auf Grund dieser Tatsache, sowie auf Grund 
anderer Indizien, wird auf ihre AntikBrpernatur ge2 
schlossen Es wird angenommen, dab die auf Grund der 
Bestgubung auftretenden Proteinkomplexe bei gleichen 
Sterilit~ts-Allelen mit  einer Immunisierung des Griffel~ 
Leitgewebes gegeniiber dem Pollenschlauchplasma im 
Zusammenhang stehen, v. Den]/er oo 

Phytopathologie 

JENSEN, N. F. und L. J. TYLER : The direct test for dwart bunt 
inwheat. (Direkte Zwergsteinbrandprtifung bei Weizen.) 
Agron. J. 48, x9I--I92,  I956. 

Da die kfinstliche Infektion yon Zuchtmaterial mit  
Zwergsteinbrand (Tilletia brevifaeiens) Schwierigkeiten 
bereitete, hat  man in den USA bisher Schlfisse fiber das 
VerhMten gegen Zwergsteinbrand aus der Infekfion mit  
Rasse I6 des gemeinen Steinbrandes (T. caries) gezogem 

In  der vorliegenden Arbeit wird eine Methode ben 
schrieben, Zuchtmaterial im Freiland erfolgreieh mit  
Zwergsteinbrand zu infizierem Im Fleischwolf zer- 
kleinerte Zwergbrandihren wurden mit  Erde vermischt 
(ioo g/bushel) und nach 8w6chiger Lagerung im Freien 
dieser infizierte Boden in offene Drillreihen auf das ge~ 
dibbelte Saatgut gestreut (I 1/I,5 m) und danach mit  nn- 
behandelter Erde zugedeckt. W~thrend der Vegetations- 
ruhe wurden die Versuchsparzellen mit  Stroh abgedeckt 
und mit  Schnfiren iiberspannt, um Verwehungen der 
Deckschicht zu verhindern,, 

Die bisher vorliegenden einj ~hrigen Ergebnisse zeigen, 
dab Zwergbrandresistenz nicht in allen F~llen durch 
Resistenz gegen Rasse x6 yon TilIelia caries angezeigt 
wird. Fischbeck (Weihenstephan) 

Berichtigung 

In  dem Aufsatz ,,Tetraploides T r i t i c u m  m o n o c o c c u m  L .  

(2n = 28)" yon T. R~kJHA.THY in Heft 2 dieses Jahrganges muB 
es auf Seite 88, Zeile x--3 heiBen: 

,,Die charakteristische Spaltung der Vorspelze blieb an 
der tetraploiden Pflanze ebenfalls erhalten." 


